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Berlin hat Geburtstag und feiert. Die meisten

— das sind die echten Berliner — feiern auf

dem KuDamm und in den Theatern, auf Airs-
stellungenund bei Soirees, auch die kriti-

schen Seelen kommen zu ihrem Recht und

konnen ausgefallene Kunst mitten im Stadt-
zentrum bewundern Oder ihren Kopf'schiit—
teln iiber die Hauptfrage dieses Jahres lIl Ber—
lin: geht er Oder geht er nicht. Diepgen natur-

lich, der oberste Mann in der Stadt, zum Fest

im Osten. Die anderen abe‘r, die Nicht-Berli—

ner sozusagen, die . . .

.

Wfihrend am spéiten ersten Mai in Ost-

Berlin die Raketen. und Bollerschijsse die

groBe pFeier driiben einleiteten, feierte
Kreuzberg sein Fest — obwohl es da eigent-
lich gar nichts zu feiern gibt. Winzrge, nesse
Wohnungen -fiir groBe Auslénderfamillen,
drohende drastische Mietpreiserhohungen
(wegen Aufliebung der Mietpreisbindung,
sog. >>WeiBer Kreis<<), die Volkszéhlung,
schlieBlich die fehlende politische Perspekti-
ve in einem Stadtteil, derjahrelang als Anar-

cho-Avantgarde fiir eine befreite Gesell-

schaft kémpfte, die heute immer noch nicht

sehr viel néihergeriickt ist. Jahr fflr Jahr feiert

man trotzdem in Kreuzberg, privat, ab und zu

in Demos, immer am 1. Mai auf dem Lausit-

zer Platz.

Aber nicht nur, daB dieses Jahr gerade am

1. Mai die Polizei das VOBO-Biiro im Meh-

ringhof durchwiihlte, nicht nur, daB sie mit

mehreren Wannen beim Lausitzer StraBen-

fest aufkreuzte, der 1. Mai war auch noch der

erste Friihlingstag nach langen langen Mona-
ten von Kéilte, Nebel, Smog, und so kamen
zusammen HaB auf die 750-Jahr-ach so inter-
essant auch so gut-Fassade, Friihlingsgefijhle
— mal wieder Ieben wollen und als Initialzfin-

dung Bfirodurchsuchnng und Festvermie-

sung; und Eruption nach Jahren relativer Ru-

he, niemand weiB genau, wie es begann, flo-

gen plotzlich Steine, brannten Barrikaden
aus Baugerfisten, Sofas und Miilltonnnen,

..

war ganz Kreuzberg $036 (der besonders wil-
de Osten, vom Westen natfirlich) auf den
StraBen. Gegen 20.30 Uhr war ein groBer
Teil Kreuzbergs, die StraBen rund um den U-

Bahn—Hochbahnhof Gorlitzer Bahnhof, poli-
zeifrei, auf den StraBen Maskierte, Alternati—

vos, Omis, Tfirken, in zig Kneipen floB das
Bier und manche aBen schnell Gyros, viele

Junge und auch nicht wenige Altere besetzten
die StraBen, die restlichen hielten sich lieber
etwas bedeckt und schauten vom Fenster aus

zu. Die Scheiben brachen, der Supermarkt
Bolle, »Ihr guter Nachbam, war schnell aus-

geréumt, ganze Einkaufswagen voll mit Ware
wurden weggeschafft zur nahen WG, eine
Wein- und andere Spirituosen-GroBhandlung
war bald leergeréiumt, groBes Bacchanalc.
Pflasterste‘ine wurden gelést und normalc
Kinder brachen Zigarettenautomaten und
Telefonzellen; die Ampeln eingeworfen. Auf
allen StraBen brennende Barrikaden, an den
Grenzen des befreiten Raumes Schlachten

zwischen Polizei, Feuerwehr und der Massc,
hin- und herwogend wie Chore in antikcn
Dramen. Aus Bolle steigen Rauchschwadcn.

Kreuzberg tanzt seit Stunden, es ist l Uhfl
Flammen steigcn aus Bolle, Omis laufen mit

kitschigen BHs durch die StraBen, ihre BCU‘
te, Familienvéiter sichern die Lebensmittelra—
tion fijr die néchste Woche. Im Zentrum dcs

ganzen, dem Platz am G‘o‘rlitzer Bahnhof, ric-
sige Feuer, vor dem Hintergrund des bron—
nenden Supermarktes, explodierende Spray-
dosen in den Flammen. Aus Sicherungskéi-
sten Blitze von Kurzschliissen, erloschendc
Beleuchtung. Trénengasschwaden, Flucht in
die vielen Kneipen, die alle offenblieben. 2
Uhr.

Tanz vor den Flammen, auf den Rhythmus
Hunderter, die Metall auf Metall schlagcnv
stundenlang gleichbleibend, wie Maschincn»
Loschversuche der Feuerwehr, ein Wage“
muB éufgegeben Werden undbrennt licthf'
10h, ein Bagger, Bauhiitten.

Nach und nach geht man nachhause, mfi'
de, zufrieden. Die Polizei riickt vor, nach
Stunden offensiehtlicher Orientierungslosig‘
keit, gegen 4 Uhr réumt sie den Platz, dic

Feuerwehr Ioscht wiedergewonnenes TCT‘

rain, die letzten fliehen fiber Hinterhém
Mauern. Einige wenige werfen noch Steinc‘

Am nichsten Morgen: Bolle eine Ruinc‘
fiberall ausgebrannte Autos, ausgefallenlc
Ampelanlagen. Touristen, sensationsgeil 1“”

Fotoapparaten, Reporter, die Szene ufltcr'

/



Wegs. Bestaunen, was man da angerichtet
hat. »Man« — in den Zeitungen: »700 Ver—

mummte<<. Der Senat: Nicht-Berliner. Die

>>Anti:Berliner«. Tja, unter der Fassade des

Vlelsertigen, schénen, weltstadtischen usw.

750-Berlin schlummert halt doch noch etwas

:nderes.
Wie unangenehm filr die Herrschen-

en.

Aber auch die andere Seite:

es war keine Revolte, keine politisch be—

th/J‘te Erhebung mit Zielen. Also war es zu-

mmdest auch keine Niederlage. Vielleicht am

chesten ein Fest des asthetischen Wider-

stands, gleichzeitig aber Ausdruck tiefer, tie-
fer politischer Ratlosigkeit. Fiir alle, die eine

andere Gesellschaft, ein anderes Berlin .wol-
len.
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von Kreuzberg<< (Morgenpost) dann doch.
"

noch einen Sinn bekommen, denn obwohl sie

Als es in der Nacht vom 1. zum 2. Mai in
'

Kreuzberg krachte und brannte, da hatten in

der Folge pldtzlich all diejenigen wieder Kon-

junktur, die man his dahin im Alltagsgeschaft
schon fast vergessen hatte: die Bezirkspoliti-
ker, die Sozialarbeiter, die Pfaffen, die Stadt-

planer, Architekten, Selbsthilfegruppen und

die angestellten Begutachter der Kreuzberger

Mischung. Fristeten sie seit geraumer Zeit

schon fast eine Art Mauerbliimehendasein,

da sie von niemandem auBer sich selbst wich- 7

tig genommen wurden und deshalb im z.Zt.
‘

gangigen Strickmuster ihre Identitat aus sich

selbst beziehen muflten, standen sie nun
.,

pldtzlich im Brennpunkt des dffentlichen In-

teresses und pldtzlich waren ihre Kommenta-

re gefragt, ihre Erschiitte'rung gefordert und

ihren Erklarungen war eine gewisse Gé‘mner-

haftigkeit anzumerken, mit der sie die nach
.

Information lechzende Presse versorgten. .

'Auf diese Weise hatte die »Krawall-Nachti

l

V

sich alle von den Ausschreitungen distanzier- 3

ten, so profitierten sie doch auch davon, in-

dem sie aus den Provianossen des Regionalt- :-
'

eils in die Leitartikel auf S. 1 rutschten. Undg

Wie immer folgte der Invasion der Barbaren
'

und der »Nacht der langen Messem die Inva-

sion der Presse und die Nacht cler flinken

Journalisten, die sich in Kreuzberg auf die

_

Suche nach dem harten Kern der »professio-
nellen Anarchistem '(DIE ZEIT) machten.

Nachdem aus den verantwortlichen Politi-

. kern nicht mehr herauszubekommen war, als

daB mehr Polizei notig sei, von den Pfaffen

die originelle Ansicht vertreten wurde, etwas

mehr Seelsorge ware schon ein erster Schritt

zur Besserung: »Wir miissen zwischen dem

Normalbiirger und den Randgruppen Briik-

ken schlagen und Verstandnis fiir beide Sei— '

ten (sic!) weeken<< (Pfarrer Kliesch)
— und

von den Sozialarbeitem der obligatorische
.

Zeigefinger erhoben wurde, der zwingend
auf die neue Erkenntnis hinwies, doch sozial-

arbeiterisches Engagement gefalligst nicht

'

auszutrocknen, sondern mit finanziellen Mit-

_

teln zu fordem, nachdem als all diese neuen

'

Erkenntnisse ausgewertet und veréffentlicht

waren, glaubte man vielleicht aus den Auto-

nomen und Punks mehr herauszubekommen.
'

Sehr vorsichtig, sensibel und wenn es sein
'

muBte fiber kontaktherstellende Vermittler,

suchte die versammelte Medienlandschaft T

den Draht zu diesen »Problemgruppen«, von

denen man sich AufschluB fiber das »Uner—
’

klarliche<< erhoffte. Aber wfihrend die Punks ;

vor allem Bier wollten und alles ffirchterlich
'

»geil« fanden, bis einige von ihnen der taz

schlieBlich in einem Interview anvertrauten,

»irgendwann mal ein kleines Restaurant zu 2

erdffnen<<, his in diese sich noch 15 —20 Jahre

hinziehende Zukunft jedoch »zu leben<<, d.h.

»jeden anhaun, haste mal ’ne Mark, kannste

mir’n Kebab pumpen<<, wahrend die Punks
g

.

also Von einem friedlichen und von Kebab?
und Six-Packs zufriedenzustellenden Leben

tréiumen und dadurch ein wahres Vorbild voni

Bescheidenheit und dezenter Zurfickhaltung3
abgeben, die zu flbertreffen selbst der »Nor-i
malo<< Schwierigkeiten hatte, hatten sich die '

Autonomen in die defensive zurfiekgezogen.

_

In der taz lieBen sie verlauten, daB ihnen die

Kontrolle up rNdie Vorfalle t litten sei, daB

“

m" s..’ ‘
,

'

.

Sle swh entschleden von den Chaoten distan-

‘ ment als sie einmal Erfolg zu haben schienen,

 .

'

Berlin feiert
",. eFuerwerk in $036 vsm KlausBifiermam

zieren mflBten, die sogar Geschafte von

Kleingewerbetreibenden gepli’mdert hatten,
und versprachen, ihre Rolle als Hilfspolizi-
sten in Zukunft besser zu erfiillen. In ihrer

Lieblingsrolle als Kiezpolizei sahen die Auto-
nomen ihren Selbstfindungsprozefl auf eine
harte Probe gestellt, denn just in dem Mo—

nachdem siein den letzten Jahren nur auf'
kleine Geplankel und frustrierende Schar-
miitzel mit den Ordnungskriiften zurfickblik—
ken konnten, genau in diesem Moment Wur-

de ihnen das Heft aus der Hand genommen
und ihre Ideale und Ziele schienen verraten

und verkauft. Wie der Morgenpost blieb ih-

nen nichts anderes fibrig, als die Scherben der

Nacht zu zfihlen und den einzigen, denen die-
se Naeht keinen SpaB gemacht hatte, namlich

den Kleinhandlem und Gewerbetreibenden,
ihre Spendenbiichsensolidaritat aufzundti-

gen.
So zum Verteidiger des bedrohten Klein-

'

gewerbehandels avanciert, nahmen sie sogar

derEDU den Wind aus den Segeln, ffir die ei-

.} .

'

ne Welt einzustiirzen drohte, 1n der nun fluff
einmal selbst die Autonomen nicht mehr hal'i
ten, was sie schon immer versprochen habfin

So nahm das Weltbild des regierenden Senat
hinter der Fassade, entschlossen und g6
schlossen den Chaoten und >>Raubbri1dern<< ‘f

entgegenzutreten, doch einigen Schaden, die “

sneh hinter der miBgliickten Formel Diepgfins
vom >>Anti-Berliner« verbarg. Denn ein Ber-
liner

au sein ist so wenig aufregend, wie frfl-
her die Tatsache, daB es Nazis gab and ge-

‘

nauso wie die Nazis sich oft zu den wackfir
sten Aintinazis mauserten, zeugt der Spruch .

»Ick bin ein Anti-Berlinem nur von der weCh'

selnden Identifikationsbereitschaft der biede-
ren Burger, die schon beim Anblick des

.

Skulpturenboulevards dazn werden, 0hr)“i

daB Diepgen ilmen das sagen miiBte. DaB‘
sxch nun obendrein die Autonomen als Berli-

.

ner entpuppten, die verantwortlich daehten
und handelten, als sie die schlimmsten EXZCS' i
56 def Nacht vermeiden wollten, stellte die
Re -

erenden auf eine harte Probe.
,

, 4.
~

W”



,

_

K 1n Wunder also, a 16 offizle e Re-

glerungsversion vom subversiv betriebene
.

und organisierten Aufstand niemand so recht
"‘

glauben wollte und selbst die sonst Regie-
mngsbeschlfisse nachplappernde ARD-Ta-

gesschau lieB am 3.Mai verlauten, daB Grfini

(if: und Ursachen immer noch >>ungekliirt<<5
$61611, Da hatte die SPD schon bessere Kanen ,,

als sie fiber ihren Fraktionsvorsitzenden”;

Momper erkléiren lieB, daB es in Kreuzberg
em >>kritisches MenSchenpotential<< gabe, :;
d.h. »Punks, Penner, Ausgeflippte und nor-

male Biirgem und deshalb konnten sich sol-

Che gewalttaitlgen Auseinandersetzungen je-

derzeit wiederholen. Wo es besser gewesen
Ware, eindeutig zu sein, hat sich auch in die—

sem Fall die SPD mit ihrer programmatischen
Doppeldeutigkeit wichtige Sympathien ver-

scherzt. Aber Momper hatte als zufalliger

Augenzeuge dieses >>kritische Menschengot-
ent1al<< tatséichlich gesehen, wie es elnmfitlg
an Barrikaden ziindelte und die ausgeschil-
derte Selbstbedienung ernst nahm. Dieses

Etwas schien Momper instinktiv an etwas zu

ermnem, an weit zurfickliegende Jahre, als

dle SPD unter der Last der Regierungsver-
antwortung zusammenbrach, well die AL

Und.alle fortschrittlichen Krafte der Stadt

Berlms immer dann mit dem von ihnen nur

Imt Miihe zurficlrgehaltenen Kettenhund

Smhten, _Wenn die SPD endlich ma] Starke

teeglonstneren wollte. In der Opposition hat-
,

L
.19 SPD nun einen Kettenhund, aber keine :

.elnc. ‘Ihre symbolischen Drohungen, daB

fleh I§€Irut in Kreuzberg jederzeit wiederho-
e“

kOnnte, beschréinken sich auf den erhobe- ,,

:6“ Padagogenfinger des vergeblichen War- .

ers VOT dem Sturm, der nur von der SPD in

der R0118 des Schamanen gebannt werden

konme, Wiirde ihr laut erschallender Ruf
3

Sad]. mehr Sozialklempnern, Nachbarschafts—
*

lSmmcn und Kommunikationsgruppen er- =19

loft Wcrden.

Hintcr dieser vermutlich nicht sehr origi-

Eellm Idee wollte die AL nicht zurfickblei-

TEH- Nachdem sie im inzwischen gut gefibten
Onfall der Betroffenheit das Distanzlerungs-

a

-<..

130117: bekanxne, wurden die Ausschreitungen

auf einen ausschlieBlich sozialen Aspekt re-
‘

ritHal von jeglicher Gewaltanwendung vollzo- .n dieser Koktiv-Erfahrun

gen hartéi‘kbniité are “Kreu‘z‘be'rge‘r’e 5mg -

heitsréitin im ausgewogenen Sowohl-als—auch

von einem >>Ausdruck von Vitalitéit und gei-

stiger Gesundheit<< reden und die Momente

betonen, »die ffir die Bevolkerung positiv wa-

4

mm. In harter Konkurrenz zur SPD wurde

man nicht mfide, die soziale, politische und fi-
‘

nanzielle Benachteiligung des Bezirks aufzu

listen und anzuprangern. Man schien eigent-
lich ganz froh darliber zu scfin, daB es WiEdéf

Glasbmch und Brande gegeben hatte, denn

lange genug muBte man ja darauf warten, urn

,

sich in der Rolle desjenigen bestfitigt zu fin-
‘

den, der schon immer auf die sozialen MiB-
’

stande aufmerksam gemacht hatte. In langen
Jahren verkannt und verlacht hatte die AL

jetzt das Wort und das lieB sie so schnell nicht

mehr los. Von einer »Quittung fiir die Politik

des Kudamni-Senat5« war die Rede, als hatte

die AL die Quittung personlich im

Abgeord-’'

netenhaus vorgelegt, ausgestellt von der

>>Kiezbevolkerung<<, die sich hiermit gegen

die »zunehmend schlechten Lebensumstfinde

im Bezirk zur Wehr setzt«. Desweiteren als

»Fest fiir Zukurzgekommene<< apostrophiert,
die beim Anblick des >>opulenten Buffets der l

oberen Ffinftausend im ICC<< Appetit auf ]

duziert, mit dem man bei solchen Gelegen—

heiten nie ganz falsch liegt. Uberall stand zu

lesen, wie sich die Kreuzberger Mischung zu-

sammensetzt und wie die tendenzielle Zunah-

me verschiedener Anteile daran die Explo— :-,

sionsgefahr erhohe. Kommen namlich noch ,

mehr Auslander, Punks und Ausgeflippte, so
,

beffirchtet die Presse, dann wird der »b1"1rger-

liche Bewohner-Rest« seine >>Standorttreue<<
,

(Der Spiegel) aufgeben mfissen.

Aber auf diesen »b\'irgerlichen Bewohner-

Rest« ist seit dem 1. Mai auch nicht mehr un-

bedingt VerlaB, denn der hatte ebenfalls kraf—

rig zugelangt als es um die Verteilung der

Beute glng. Disses einmfitige Vorgehen und

gemeinsame Zuschlagen der Kreuzberger hat

die Herzen der meisten in zuneigender Sym— :

pathie holler schlagen lassen, und vor allem

auch ~laubte

,

man »V1ta11tat« und »geistige Gesundheitéyl'f‘
herauslesen zu konnen, nach der bekannten
und immer wieder gem gehorten Melodie

,,”Ein,5t‘i§_t§9i11'.eh¥t‘SECh‘“ Nur schade, daB ~:~.:

sich das so schlecht mit der blindWfitigen zef- 1‘73

storung in Einklang bringen lieB, aber der Vii:
hiifiliche Kratzer auf der Scheibe »Kreuzber—

l

ger Nachte sind lang<< wurde erfolgreich mit

einer sich nach Verstéindnis sehnenden und

sozialer Engagement bedfirfenden Bevolke- -".'
t rung fibertont..

Und wenn’s ganz anders war?

DaB sich in dieser Nacht seit langem wie-

’ der zum ersten Mal in dieser vehementen

‘

Form die Wut des Mob ausgetobt hat, wurde

i bisher nur sehr zurflckhaltend angedeutet.
»Auf merkwfirdige Weise ordneten sich in

dieser Nacht die alten Konfrontationslinien

‘

new, meinte‘ der Spiegel, well Deutsche und

i Tfirken, Damen in Stéckelschuhen und Se- ,'

niorenkreismitglieder >>Selbstversorgung<< be- 2

trieben und den nach dem Brand zusammen- l
stfirzenden Bolle beklatscht batten. Die Wut

Oder auchndje Freude an der Zersto’rung

Photo: Barby Sachs‘
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'

konnte und wollte niemand so recht erklfiren
weil niemand den massenpsychologischer;

'

J Aspekt wahrnehrnen wollte, dem zufolge der

‘

Gegenstand, an dem sich der Volksszorn aus- *9

tobt, beliebig und deshalb manipulierbar ist

‘

und daB es somit reiner Zufall gewesen ist’
daB in dieser Nacht keine Jagd auf eine miB:
liebige Bevollcerungsminderheit stattgefun-
den hat. Der Mob, dem dies zuzutrauen ge—
wesen ware, weil er sich aus »den Abféillen
sé‘untlicher Klassen und Schichtem (Hannah

Arendt) zusammensetztbenfitigt jedoch eine

gelstige Elite, urn Geschichte zu machen
Drese Avantgarde, die den Zorn hatte lenken
und organisieren konnen, gibt es nicht, und

‘

so hat Kreuzberg diesmal den AnschluB an
’3: Che Weltgeschichte verpaBt, die Premiere

zwar verpatzt, aber der tosende A l
‘

den Zus‘chauertribiinen der Presseplirglslielg
die .Kreuzberger Laiendarsteller fiber das

schlrmmste hinweg und gab ihnen sogar im

Scbemwerferlicht zfigellosen Interesses die 11-

lusron, dal3 ihnen sogar ohne Regisseur GroB-
artlges gelungen ist.
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Vom 16.4.—20.4. fanden in Frankfurt die Li-

bertiiren Tage statt. Sie hatten eine recht lan-

ge Vorgeschichte; so gab es schon Anfang
1986 Ideen ffir ein solches Treffen. Ausge-
hend von Erfahrungen in der Startbahn-,
Frauen-, Anti-AKW-, Friedens-, Hauser—

kampf—Bewegung etc. und der in letzter Zeit

zunehmenden Perspektivlosigkeit und Isola-

tion autonomer/anarchistischer Gruppen ent-

sprang das Bediirfnis Diskussionen fiber Zu-

Sammenhfinge untereinander, Aktionsfor-

men und unser Verhfiltnis zur Gesellschaft

und anderen politischen Gruppen voranzu—

treiben. Ein DiskussionsprozeB zwischen so

unterschiedlichen Gruppen wie Grasw‘urz-

lern, FAU, Autonomen usw. sollte versucht

Werden; — durehaus keine Selbstverstéind-

lichkeit, gibt es doch sehr groBe Differenzen

im Selbstverstandnis, Aktionsformen und

Zielen; und ist auch die Akzeptanz und Tole-

ranz untereinander nicht sehr ausgepragt (ge-
Wesen), ja es fehlt(e) eigentlich oft schon die

Bereitschaft fiberhaupt miteinander zu re-

den. Es sollte eine Bestandsaufnahme und

Selbstkritik innerhalb der anarchistischen/au—

tonomen Szene stattfinden.

Im Winter 86/87 fanden in Frankfurt dazu

Vorbereitungstreffen statt, auf denen Ar-

beitsgruppenthemen festgelegt wurden. Ein

Reader zu den Liberriz‘ren Tagen wurde er-

stellt, der zwischenzeitlic h vergriffen, jetzt
wieder iiber das Libertiz're Zentrum in Frank-

furt, Kriegkstr. 38 erhéiltlich ist.

Die Themen Perspektiverz sozialer Bewe-

gungen, Konkrete Ansz’itze auflerhalb und in-

nerhalb sozialer 'Bewegungen, Zustand und

Entwicklung der Warengesellschaft und Frau-
en bildeten den Schwerpunkt der Libertc'z‘ren

T089, die internationalen und aktuellen The-

men waren als Rahmenprogramm gedacht.

Den gesamten organisatorischen Ablauf trug
eme kleine Organisationsgruppe!

Am Donnerstag dem 16.4. (Anreisetag)
Waren zum Eroffnungsplenum schon ca. 1000

Menschen anwesend, an den darauffolgen-
an Tagen waren es dann bis zu 2000. Das In—

tCresse an den Arbeitsgruppen zur Sozialen

Beweglmg war denn auch so groB, daB sich

dazu mehrere AG’S bildeten, die mehrere Ta-

gc diskutierten. Die politische und kulturelle

Isolation anarchistischer/autonomer Grup-
Pen und die Grt‘mde daffir wurden zu einem

Zentralen Thema. 0ft wurde die Intoleranz

gegenfiber anderen Widerstandsformen an—

geffihrt, die Arroganz LB. gegenl‘iber Leuten

11} Friedens- und Bijrgerinitiativen, die ja nur

emen besseren Staat wollen, dessen Existenz

aber nicht infrage stellen. Die Perspektivlo—
Sigkeit und der oft schematische Ablauf von

Aktionen bei Demos, Mackerverhalten, die

Unfahigkeit Angst gerade bei militanten Ak-

tMUCH in der Gruppe zugeben zu konnen, der

Mange] an Inhalten, das Fehlen einer Gesell-

SChaftsanalyse aus anarchistischer Sichbwur—
den als Griinde ffir die Isolation untereman—

der und gegem’iber der Gesellschaft benannt.

WCnn wir so leben wie wir wollen, so andern
Sich auch unscre Verhaltensweisen unterem—
Iinder (Toleranz, Verbindlichkeit), also einc
Verbindung zwischen Politik und Alltag. Die
mCiSI sehr persdnlichen und aggressions‘frei-
en Diskussioncn tauschten aber eine Ermg-
keil unter uns vor, die so garnicht existiert.

_30 standen z.B. populistische Ansétzf: (Pro—
Jekt A) anderen gegem‘iber, die Isolation und

Abschottung als notwcndig zur Aufrechter-

haltung einer libertaren Identitat erachteten.

Diese Gegensatze wurden aber nicht dis—

kutiert, die uns eigentlich trennenden Dinge
nicht benannt. Wichtige Auseinandersetzun-

gen, Beispiel Verhaltnis Graswurzler—Auto-

nome fanden nicht statt.

Die Perspektivlosigkeit von militanten

Aktionen derzeit,- die Intoleranz gegeniiber
anderen zeigte sich dann beim gemeinsamen

Sonntagsspaziergang an der Startbahn West

besonders dentlich: Man traf sich am SKG-

Heim in Walldorf und kam von starken Poli-

zeikraften flankiert an die Mauer, we die fib—

lichen Aktionen liefen. Eine Frau wurde bei

einem Knfippeleinsatz verletzt und festge-
nommen. Einige muBten dann noch die Wie-

se vor der Mauer abfackeln. (Diese Wiese hat

in der Geschichte der Startbahnbewegung ei-

ne besondere Bedeutung, es liefen dort viele

Auseinandersetzungen; das Abfackeln trug

zu einer Entfremdung der Walldorfer mit

>>uns« bei).
Die Diskussion auf den Libertdren Tagen,

die von vielen geauflerte Selbstkritik gerade

bezogen auf die Monotonie und Berechen-

barkeit solcher Aktionen fibertrug sich also
nicht nach drauBen an die Startbahn. Gerade

die Diskussion fiber Gegenséitze unter uns,

und wie wir mit diesen umgehen, sollte ein

Thema der nachsten Libertiiren Tage sein. Ei-

ne Vernetzung unter uns ohne Kléirnng dieser

Frage halte ich nicht ffir mégllch. Eine Doku—

mentation und Ergebnisreader w1rd dem.

nachst fiber das Libertiire Zentrum in Frank-

furt zu haben sein.

Martin Stelzer

Ich bin mit ziemlieh hohen Erwartungen zu

den Libertt'iren Tagen gefahren. Der Zustand

des Widerstands ist ziemlich desolat, es fen-1t
an allen Ecken und Enden. Ich wollte fur
mich grundséitzlich Position und Perspeknve
klaren

—- und zwar nicht nur auf der theorem-

schen oder inhaltlichen Ebene, sendern gera-
de auch, wie es fiir mich als__Indiv1dunm, mit
meinen Bediirfnissen 11nd Angsten, 1m W1-

derstand weitergeht. Die gesetzten Sehwer-
punkte lieBen solch cine Diskussmn )a auch

erhoffen, auBerdem war der Rundumschlag
der Frankfurter Autonomen (SF-23) mlr tief

aus der Seele gesprochen. Als lCh dann am er-

sten Abend auf der Eingangstreppe saB, und

die Ankommenden an mir vorberzogen, be-

kam ich zuerst doch Angst um meme l—Ioff-
nungen. Ganz abgesehen davon, daB mir sol-

che Menschenauflaufe immer Angst maehen
und mich fiberfordern, dachte lCh angesrchts
der vielen Schwarzjacken und Springerstiefel,

hier wiirde nun doch Politik wie bisher ge—

macht: immer straight am Feind. Zudem

wuBte ich von einigen Freunden, daB die Li-

bertdren Tage fiir sie mehr eine Art autono-
mes Gesellschaftsereignis waren: Leute wre-
dertreffen, Pléiuschchen halten. Das war mir

entschieden zu wenig
— ffir mich stand (und

steht) ganz dringend Neubestimmung an.

Bei den Autonomen hatte ich ja schon 6f-
ters Infragestellun'gen gelesen, aber wenn ich
dann auf einem Treffen war, lief wieder dies—
selbe ScheiBe ab. Auf den Libertiz‘ren Tagen
war es fiir mich das erste Mal, wo' das Unbe-

hagen bezfiglich eigener Politik und Lebens-
form so massiv und von so vielen ausgespro—
Chen wurde. Es hatte sich ffihlbar etwas ange-
staut, was jetzt endlich rauskam. Ich empfand
es als sehr befreiend, wie offen wir fiber

7

l

Zweifel geredet haben, die ich sonst wegen .-

mangelnder Traute immer wieder runterge— ‘

schluckt hatte. Daher war es auch nicht wei-
‘

ter schlimm, daB es zunéichst »nur« bei einer
“

Bestandsaufnahme (sprich: Sammlung und

Verkniipfung) der Selbstkn‘tik blieb, und wir ,

zur Klarung, wie es stattdessen weitergeht, ;
bloB ansatzweise kamen. Wichtig war das Er-

lebnis, daB es einem GroBteil ging wie mir: so I

kann es nicht weitergehen. Eine Frau nannte
‘

es >>Absehied _von der Hau-Ruck-Politik«.

Diese Bestandsaufnahme bezog sich zuerst
‘

vor allem auf unseren Umgang untereinan- 1‘

der in der Gruppe oder auf gréBeren Plenen.
Wir waren uns eigentlich alle einig, daB unse- ;

re Umgangsformen nicht gerade anziehend
oder gar lustvoll sind. DaB wir zumeist alles

andere als ein neues Lebensgeffihl ausstrah-
“

len. Das heiBt erstens, Menschen werden ab—

geschreckt, bei uns mitzurnachen, und zwei—
,

tens bedeutet dies zunehmende Frustration
von uns selber, weil wir oft so reduziert mit-

"

einander umgehen. Bei den Gesprachen ha-

ben Leuteimmer wieder von sehr verletzen-
den Erlebnissen in autonomen/libertaren.
Gruppen erzahlt — Sachen, die, wenn wir uns

unsere Ansprl'jche anschauen, eigentlich gar

'

nicht passieren >>diirften<<. Punkte, an denen
wir ffir viele auch unglaubwfirdig werden. Ein
alter Freund von mir hat mehrmals festge- .

stellt, daB ich besonders mackermaBig und

verhartet bin, wenn ich viel in politischen
Gruppen rumgemacht habe. Das hat mir
schon zu denken gegeben . . .

Die Latte der (Selbst~)Kritik auf den Li-
,

bertdren Tagen war lang: der Konforrnitéits- :

druck innerhalb vieler Gruppen ist enorm.
'

Dementsprechend groB ist die Angst, heraus-

zufallen, Zweifel zu auBern, sich querzustel-
len. Uberhaupt: Angst auBern, und es stellt ,

sich heraus, daB ich kein harter Fighter bin, ,

Es ist auch die Angst, in einer Runde von
‘

Mackerlnnen verletzbare Stellen zu zeigen,
weicher zu sein. Oder du traust dich nicht,

‘

dominanten Leuten in der Gruppe zu widerm ,

sprechen und die Meinung zu sagen. Es sind
‘

oftmals nicht die groBen politischen Differen— V

zen, weswegen Menschen aus Zusammen- I

hangen verschwinden; es sind oft die kleinen :

ScheiBangste und Frustrationen: weil sie sich ‘

nicht trauen, weil sie sich minderwertig fijh- ,

len, weil sie gegen die Kalte der Macker nicht
ankommen. Und die anderen in der Gruppe

"

nehmen sich nicht die Zeit oder haben nicht
die Fahigkeit, darauf einzugehen.

Viel liegt m.E. daran, daB die Gruppen ein
falsches Selbstverstéindnis haben. Da wird

.

unter dem Druck, was (gegen . . .) machen
H

zu milssen, im Zweifelsfall der abstrakten Po—
‘

litik und der Hektik des Tuns der Vorzug ge-
geben —

vor den Problemen, die die Leute .

untereinander oder mit sich haben. Es gibt
nichts schlimmeres als diese anonymen und

nervigen Arbeitssitzungen in verqualmten
Raumen, wo ein Pe‘nsum durchgeknallt wird.
Und nirgends hab ich dermaBen pragmati-
sche und nichtssagende Begegnungen wie zu

solchen Anlassen. Das ist schlimm, gem es

doch um so viel . . .

fl
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Aber es ist andererseits doeh auch klar:

wenn es in solehen Zusammenhéngen mehr

um die politische Arbeit geht (abstraktes
Ziel), und ich da 315 Mensch eh nicht gefragt
bin, kdnnen solche Zusammenhénge nur un-

verbindlich sein. Manche Leute auf den Li-

bertc'z‘ren Tagen sprachen daher auch vom Lei-

stungsdenken in unseren Gruppen: ’ne

Kampfmaschine, die zu funktionieren hat,
und_wer weniger Leistung bringt, ist auch we-

niger wen. Es sind keine Zusammmenhéinge,
die an jedem einzelnen Menschen ankniip-
fen. Und so ist es iiberhaupt erst moglich, daB

Menschen mehroder minder lautlos da raus-

fallen: egal ob sie einfahren, Kinder kriegen
oder einfach nicht mehr konnen. Nicht um-

sonst sind Knast und Leute mit Kindern die

ganz diisteren Kapitel des groBen Wortes

>>Solidaritéit<<.

Knast

In der‘Knastgruppe auf den Libertc'z'ren Tagen
rnuBten wir dementsprechend eingestehen,
daB Knast die letzten Jahre wenig Thema in

der (radikalen) Linken war. Einige Frauen
haben dies anfangs insofern eingeschrénkt,
als daB wir bestimmte Aktionenaus Angst vor

Knast nicht machen, und damit Knast durch—

aus Thema unter uns ist. Faktiseh ist es aber

so, daB Leute bei Demos/Aktionen einfahren
und dann verschwunden sind. Es isl in keiner

Weise selbstverstfindlich, daB solche Leute

noch dazugehdren, eingebunden werden in

Diskussionen. DaB sie, obwohl kérperlich
nicht anwesend, weil eingebunkert, weiterhin

vorkommen, fiber sie gerdet wird, mit ihnen

geredet wird. DaB sie nicht aus unseren Kop-
fen verschwinden. Je mehr die Leute im

Knast} eingebunden bleiben in »unser« Netz,
desto mehr verliert auch der Knast an Ab-

schreckung. Wobei dies momentan leider an~

dersherum formuliert werden muB: die Leute
im Knast werden so allein gelassen, weil die

»Szene« auch ansonsten (»drauBen«) so kalt
und unverbindlich ist. So berichteten zwei
Manner von der Schwarzen Hilfe Géttingen,
daB ihre Idee, einen iiberregionalen Info-
Dienst fiir Leute im Knast aufzubauen, fast
keine Untersatiitzung erhalten hatte bisher.
Die Idee besteht darin, daB inhaltlich wichti-

ge Papers/Flugis in angemessener Stiickzhal

(ca. 50) nach Gottingen und von dort aus wei-
ter in die einzelnen Knéste geschickt werden.
[Schwarze Hilfe Gdttingen, c/o Buchladen
Rote StraBe, Rote Str.10, 3400 Gdttingen].

Die AG Knast auf den Libertt‘z'ren Tagen
begann mit einer Beschreibung des neuen

Frauenknastes Pldtzensee/Berlin und der

Haftbedingungen dort, um zu verdeutlichen,
daB Isolierung und sinnliche Austrocknung
mit architektonischen Mitteln schon linger
kein >>Privileg<< mehr der sogenannten politi-
schen Gefangenen ist. Darauf berichteten die

anwesenden Knastgmppen und ~zusamrnen-

hinge (Diez, Gdttingen, Durchblick, Haber-

feld) von ihrer Arbeit und den Problemen da-
bei. Beim Projekt Haberfeld wird in letzter

Zeit von Seiten der Anstaltsleitungen ver-

sucht, die drinnen bestehenden Strukturen
von sich offensiv wehrenden Gefangenen, die
auch beim Haberfeld mitmachen, zu zersto-
ren

- durch Einzelhaft oder Verlegung in un-

terschiedliche Knéiste. Die Gruppe um die
JVA Diez erzfihlte, daB sie —

gerade auch bei
vielen Linken und >>Alternativen<< — mit dem
Voruneil zu kéimpfen hitten, die meisten Ge—

fangenen séiBen ja wohl nicht umsonst im
Knast. Insofem wird es in Zukunft wichtig
sein, die Trennung, die auch in unseren Kop-
fen existiert, zwischen sogenannten politi-

schen Gefangenen und sogenannten sozialefl

Gefangenen, die sich wehren, aufzuhebcrl-
Endziel und Hoffnung fiir uns als Anarchi-

stInnen >>mul3<< die Auflijsung aller Kniistc
und damit eine Gesellschaft ohne Knéistc
sein.

Knastarbeit féingt auf >>unterer<< Ebene 1““

Kontakt und Versorgung in die Knaste an.

Das beinhaltet LB. juristische Hilfe oder dss
Besorgen von bestimmten materiellen 011'

tern. Das beinhaltet aber auch und gerifde
seelische Unterstiitzung. Dies alles als Sozral-
arbeit zu denunzieren, finde ich zynisch d?“
Leuten gegeniiber, die mit ihren Bedijrfms'
sen und Sehnsfichten eingesperrt sind. Wicl‘l-
tig sind auf nfichster Ebene' Strukturen, 11?”
denen Gefangene in unsere politischen DIS'

kussionen miteinbezogen werden kénncn

(z.B. der angesprochene Info—Dienstr 0d<3r

Knast-Abos). Nach auBen hin miissen die 21!"

stéinde und Entwicklungen in den Kniistcn

veroffentlicht und diskutiert werden, um dcm

Knast den Deckmantel der Verdréingung Und

Nichtbeachtung runterzureilien. Er ist viel ZU

sehr die leise und gefiirchtete Randerschei'
nung. . .

Der lange Atem
Was unseren Zusammenhéngen allgemein
ebenfalls fehlt, is: Langfristigkeit. Wir mils-

sen uns, wohl oder fibel, daraufeinrichtcn,
daB der Kampf noch lange dauem wird. Un-
ser Widerstand braucht Strukturen, wo Men-
schen alt werden kdnnen in der Bewegung-
Der GroBteil der auf den Libertdren Tags"
Anwesenden war zwischen 20 und 30, mm:

Turnschuhe an und kann schnell rennen . . -

Wie mogen sich wohl die paar Alten gefiihlt
haben, die doch etwas verloren durch die FH

gingen. Ich bin da selber im Zwiespalt: einer-
seits bin ich mir sicker, daB um die revolutio-
néire Geduld, ein Leben lang kontinuierlich
zu kiimpfen, diese Gesellschaftsordnung zum

Einstiirzen bringen wird — eine Kontinuitéil,

wie sie z.B. Clara Thalmann verkc’irpert hat.

_

Und wenn die Revolution in deinern Leben

nicht stattgefunden hat, dann konntest du mit

der GewiBheit sterben, die Generationen
nach dir werden es schaffen. Aber diese revo-

lutionére Geduld wird mehr und mehr durch
das 6kologische Desaster in Frage gestellt,
Téglich wird irreparabel zerstért, und ich ha—
be das Gefiihl, die Zeit rinnt mir durch diC

Finger. Viele von uns glauben in ihrem In—
nem nicht mehr an eine grundséitzliche Ande'
rung, daB das Ruder noch rumzureiBen iS‘-
sondem kémpfen mit dem Riicken zur Wand
verzweifelte Abwehrkiimpfe. Gestem meinte
ein Freund, wir wfirden eh in zwanzig JahrC“
an Krebs sterben.

Dennoch — und ich weiB selber nicht. 30f
welcher Grundlage ich jetzt dennoch sage

’

dennoch ist es wichtig, daB wir uns nicht 1“"

stz'indig gegen fremdbestimmte Teilbercichc
wehren, sondem parallel dazu eine cigcne
Identitét aufbauen. Damit der angestrcbtc
Traum (welcher??) fiir andere und fiir uns Sc"

her in Anséitzen greifbar/spiirbar wird. Sei 95’

daB wir die Sinnlichkeit wiederentdecken 11“,
’n biBehen riicksichtsvoller und sensibler mit



unserem Korper umgehen (hallo RaucherIn—

“En und Alkis), sei es, daB wir eine eigene
Kultur angehen. Insofern ist es das Ideal

”meinem Anarcho-Gruppe, diese Ansiitze zu

cntwickeln und nach auBen zu tragen. Ich

muB Zu den Menschen dieser Gruppe Ver-

tMUCH haben und mehr mit ihnen machen

kénncn, als nur organisieren und inhaltlich

arbeiten. Wenn ich Probleme mit mir habe,
dann will ich die nicht auBen vor lassen miis-

Ssn. Ich weiB andererseits um die Gefahr, ab

flnem gewissen Punkt eine solche Gruppe zu

ublirfrachten mit diesen Anspn'ichen: es geht
mit Sicherheit daneben, all meine Sehnsiichte
auf diese paar Menschen zu konzentrieren.
Aber wenn ichwill, daB da Leben pulst, dann

muB ich mir Zeit fiir die Menschen nehmen

finnen, will sie auch mal in den Arm n61}-
men, mit ihnen fiber Erotik reden oder nut
lhrlen feiern. Wenn ich das im Rficken und 1m

BaUCh habe, kann ich mich inhaltlich und alf-
IionsméiBig auch mit Teilbereichen beschiifti—

gen.

Die Kritikan der eigenen Umgangswelse
“ntcreinander und die vielen Psychos schlu—

gen an manchen Stellen des Kongresses
ZU

“CUCr Theoriefeindlichkeit um. Das ist sicher
Vdmg falsch, war aber wohl mehr eine Uber—

reaktion aus Skepsis heraus, nicht in die alten

ehlcr zurfickzufallen. Eine Frau von den

Ziirichcr Videos bedaucrte dann auch im Ab-

)
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schlqulenum, daB die >>Fraktion Bauch<< auf

den Libertarian Tagen so oft die Oberhand ge:
wonnen hatte. Aber da war wohl einfach be]

vielen Lenten ein Nachholbedfirfnls vorhan-

derI‘Ziniges lief aber auch auf den LT gehorig

daneben: allein das Gegréhle und G_epolter
mancher Mackergruppen erinnerte mich eher

an ein Bierzelt. Auch ihr sonstiges Verhalten

lieB bei mir nicht den Wunsch aufkommen,

mit ihnen eine neue Gesellschaft zu machen.

Atzend war auch der Sonntag abend, we
viele

Typen
— angetrunken bis vollig breit —

in der

Stimmung waren, die kreisenden Bnllen- und
Zivikarren zu beschmeifien. Klar, die Lust rst

da. Aber welchein Armutszeugms ware es ge-

wesen, fiir ein paar ScheiBzivis den ganzen

KongreB zu zerstfiren. Wenn 1ch dann auch

noch im Abschlullplenum bore, Leute »von
uns« hatten in der Sponti—Villa und im Km-

derhaus geklaul; und Sachen kaputtgemacht,
dann frag ich mich doch, was diese Leuteei-
gentlich ffir ein Verstindnis von Solidantét

und VerantwortungsbewuBtsein haben. Ins-

gesamt aber wurde auf den Libertfiren Tagen

recht solidarisch und sensibel diskutiert und

gehandelt. Zumeist heben die Leute mitein-

ander und nicht gegeneinander geredet, es

war ein Gesprichsflufl da und nicht eine An—

einanderreihung von Statements. Ublichev

Diskussionsstrukturen, wie wit sie aus groBen

Gruppen kennen - 5—10 Leute reden, der
Rest hort zu —, konnten die Anwesenden
trotz oft fiberfiillter Riiume meistens gemein.
sam verhindem. Gut war, daB auch kaum
Fraktionierungen stattfanden, so daB viele
unterschiedliche Positionen nebeneinander
stehen konnten.

Inseldasein
Ein zweiter Schwerpunkt der Diskussionen
auf den Libertfiren Tagen war die gesell-
schaftliche Isolation libertérer Gruppen.
Mich beschleicht da immer wieder die hose
Ahnung, viele Leute Iverkennen vollig den
Ernst der Lage. Ich behaupte einmal, daB es
fa: diesen Staat militiirisch kein Problem ist,
die gesamte radikale Linke in einer Nacht
verschwinden zu lassen. Wer schiitzt uns
denn davor? Die eigene (militirische) Stér-
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ke?? Wohl kaum. Es sind wohl eher die Reste

des Gewissens der »demokratischen Offent-

lichkeit«, die dann wachgeriittelt wiirden. In-

sofern ist der politische Preis fiir die Herr-

schenden (momentan) zu hoch. DaB aber

Tendenzen in diese Richtung gehen, zeigen
die Massenfestnahmen des letzten Jahres

(z.B. im Juzi Gettingen) und der zunehmen-

de Einsatz von Einkesselungen (zulctzt in

West-Berlin wahrend des Reagan-Besuchs),
unsere Situation wird umso gefahrlicher, je

weniger Kontakt und Sympathie wir in ande-

re(n) Gesellschaftsgruppen haben.

In der AG Der tc'igliche Kampf. . . wurden

nun Grfinde fiir unsere gesellschaftliche Iso-

lation gesucht. Auch hier war die Stimmung

ungewohnt selbstkritisch, Fehler (der letaten
Jahre) wurden eingestanden und diskutiert.

Dabei wurde deutlich, daB unsere Isolation

an vielen Punkten selbstproduziert, zumin-

dest aber vermeidbar ist. Dies fangt auf klei-

ner (7?) Ebene an: alle beschriebenen Schat-

tenseiten unseres Umgangs miteinander

schrecken Leute ab und machen unglaubwflr-

dig. Manch eine/r wendet sich enttauscht ab,

l weil es bei »uns« nicht viel anders zugeht als

; sonstwo. Es ist z.B. wichtig, wie wir mit Leu-

‘ten, die neu zu einer Gruppe dazustoBen,
: umgehen. Offenes MiBtrauen auslallgeme‘i-
l ner Spitzelangst heraus kann da Vle] zersto-
l ren. Es mfiBte eigentlich selbstverstandlieh
; sein, auf die Leute zuzugehen und sich em

.
Stuck weit Zeit fiir sie zu nehmen. Emma] um

i ihnen ein Gefiihl zu Vermitteln, aufgenom-

l men zu werden, und zum zweiten, damit ein
! Erfahrungs- und Wissensgefalle schnell klel-

ner wird. Ich mochte mal wissen, wie Leute

l sich gefijhlt haben, die allein auf die .Libertt'i-
ren Tage gekommen sind - und ob sre allem

‘ geblieben sind.

Als eine weitere Ebene, wo wir uns sehr

. leicht selber isolieren konnen, wurde »Kon-

spiration<< diskutiert. Es ist unbestntten, dalS
bei bestimmten Aktionen sorgfaltige Konspi-

ration erforderlich ist. Wir sollten aber stan-
dig fiberlegen, an welchen Punkten sre w1rk-

lich von Noten ist. Denn prinzipiell sollte es

unser Ziel sein, offen ffir unsere Ideen ernzu-

treten: daB ich Menscheniiberzeugen, als

Person in Gesprachen Opposition vertreten

kann. Selbstschutz dagegen kann leicht dazu

ffihren, sich nur noch abzuschotten. An den

Rand gedrangt, wird es von dort aus zuneh-

mend schwieriger und komplizierter, sich zu

artikulieren. Zudem geht ein GroBteil meiner

Zeit und Kraft dabei drauf, mich zu schiitzen.

Somit bleibt wenig Zeit, meine Inhalte zu

vertreten, und ich fiihrc einen Kleinkrieg, ei-

ne Art Katz-und-Maus-Spiel mit diesem

Staat, von dem kaum jemand etwas mitbe-

kommt. Insofcrn ist es die Frage, ob der Staat

nicht sogar an einigen Punkten ein Interesse

d'aran hat, uns inkonspirative Bedingungen
reinzudriicken. Denn je weiter wir uns ver-

stecken, desto mehr kann uns der Staat in die

Ecke einer anonymen Gewalt stellen.

Symptomatisch fiir den Umgang mit Kon-

spiration war die Diskussion um die Foto—

und Filmaufnahmen auf den Libertiiren Ta-

gen, die direkt im ersten groBen Plenum be-

gann und immer wieder in spateren Plenen

oder Arbeitsgruppen von vorne losging. Prin-

zipiell war das Fotographieren in der FH von

den Veranstalterlnnen »verboten« worden.

Das stand auch schon in der Einladung. Nur

ein paar Leute aus dem Rhein-Main-Gebeit,
zu denen die Vorbereitungsgruppe Vertrauen

hatte, machten Fotos, auBerdem filmte die

VIDEO-Gruppe Ziirich. Dagegen wandten

sich einige, weil sie nicht wiiBten, was mit ih-

ren Aufnahmen geschahe, sprich: diese wiir-

den mal veroffentlicht, und die Bullen wflr-

den sie auswerten. Erstens war diese Argu-
mentation sowieso absurd, als von den umlie-

genden Hausern (insbesondere dem SHELL-

Hochhaus) Kameras und Riehtmikrophone
auf die FH gerichtet waren. Und vor dem

Haupteingang der FH sind alle ohne Ver—

mummung rumgelaufen und haben sich in der

Sonne gerakelt. Zweitens — und das ist das

wesentlich wichtigere Argument ~' sollten

nicht wieder nur Papers am SchluB fiir die Of-
fentlichkeit fibrigbleiben, sondem gerade
Dokumente (Film, Foto), die zeigen, wie wir

feiem, wie wir diskutieren, wie wir aussehen.

Um zu zeigen, daB hinter Anarchie Men-

schen stehen. Manche sahen in den Argu-
menten gegen die Aufnahmen eh nur wieder

die autonome Selbstfiberschatzung, beson-

ders gefahrlich fiir diesen Staat und daher

auch besonders beachtet zu sein. Es wurde

schlieBlich so geregelt, daB jeweils nur nach

vorheriger Absprache aufgenommen wurde.

Zurfick zur Diskussion unserer gesell—
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schaftlichen Isolation: wieso kommen wir

nicht iiber die 10 000 hinaus (als fiktive Zahl

gesetzt), die wir momentan sind? Dieser ZU'

stand wurde mit »Ghetto« umschrieben. Der

Begriff wurde (und wird) kritisiert, erinncrt
er doch eher an das Zusammenpferchen V0“

Menschen, um sie zu verm'chten. Doch HUCh

mir ist bisher kein passenderer Begriff ginge-
fallen, so werde ich ihn weiter benutzen [In-
sel/Insetdasein, Vorschlag von Iris, ‘Anm.

SF]. Unter »Ghetto/Inseldasein« haben wir in

unserem Fall verstandenn, daB wir Anarchi-
stInnen und Autonome insgesamt isolicrt
sind und wenig Kontakt mit anderen gcsell-
schaftlichen Gruppen haben — sowohl als PO'
litische Kraft als auch als Individuen. Auf der

anderen Seite, daB wir uns viel im eigencn
Dunstkreis und unter Gleichgesinnten chC‘

gen und uns fast ausschlieBlich mit diesen

austauschen. Bleibt die Frage, ob und wie die

beiden Seiten sich bedingen. Auf den Liber-
tdren Tagen .wurde weniger diskntiert, ch

Isolierungsstrategien des Staates aussehcn
und wirken, als vielmehr, wie wir zu dieser Si-

tuation beitragen. Daher meinte auch jemand
zum SchluB der Diskussion, es ware dOCh
wohl fatal, unsere Isolation nur durch eigcnc
Fehler zu erkléiren. Prinzipiell haben die An-

wesenden die Ghetto/Insel—Situation negativ
beurteiltund es als notwendig erachtet, dicsc

in nachster Zeit zu knacken. So haben ZWCi

Frauen in der Diskussion gesagt, sie hattcn

jahrelang Material for die »Szene« produziert
und hatten inzwischen Zweifel an dem Sinn

dieses Tuns. Denn das Material erreicht nur

einen Insiderlnnen-Kreis, der eh schon wciB,
daB dieser Staat ScheiBe ist, und ihn ablchnt.

Unser Inseldasein schaffen und verschiir-
fen wir selbst auch durch Abgrenzung

— Ab'

grenzung von allen, die nicht unseren VOY'

stellungen entsprechen. Allein der BCgFiff
»Szene« ist hier diffus und entlarvend 211'

gleich: wer gehort dazu? wer nicht? Wic

kommt mensch da rein? wonach richtet sich
das? und wer bestimmt es? Peinlich wird CS,

wenn Zugehorigkeit an plumpen Aufierlich-
keiten wie der leidigen schwarzen Kleidung
festgemacht wird. Andererseits haben an die-

sem Punkt einige Leute vehement darauf be-

standen, daB sie auch ein Ghetto/Inseldascin
brauchen. In der nachfolgenden Diskussion
wurde klar, daB das eigentlich fiir uns allc

gilt. Das sind nemlich die Freiraume, in die
wir uns immer wieder bewuBt zurfickzichcn
oder sogar abkapseln. Um Kraft zu tanken.
um ein Stiick welt freie Luft zu atmen: Bezic-

hung, WG, Lebenszusammenhange, eigcn8
Projekte. Insofern wurde Abgrenzung aUCh
beschrieben als etwas, das dazu dient, einc Ci'

gene Identitat zu bewahren. Wir AnarChi’
stInnen haben soviele und so hohe AnSPT‘?’
che —

gerade auch an uns selbst —, daB W”

dadurch leicht verletzbar und zu treffen sind-

Abgrenzung ist dann manchmal ein Schutz

gegen unsere widersprfichliche und sich im-

mer schneller verandemde Umwelt. vicl'

leicht drfickt sich Abgrenzung auch in Sch“‘

sucht nach klaren Fronten aus, die in dieser

Gesellschaft zunehmend verwisehen. Dic In-

tegration
— auch unserer Ideen -— ist 50 star

/
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und verwirrend, daB wir manchmal die Re-

pression brauchen, um wieder klarer zu se-

hen.

Eine andere An der Abgrenzung, die von

vielen kritisiert wurde, zeigt sich im Sprach-

gebrauch, wenn wir von >>uns« auf der einen

Seite und von den Bfirgem/Normalos auf der

anderen Seite sprechen. Dies sind m.E. will-

kfirliche Grenzziehungen im Stile des Schu—

bladendenkens, die die Zustfinde vollig redu-

zieren und festschreiben. Diese Grenzziehun-

gen verhindern differenziertes Denken und

Wahmehmen und auch Zusammenkommen

mit anderen. Es ist zudem die Frage, ob sie

nicht unausgesprochen neues Elite- oder Av-

antgarde—Denken beinhalten — wir sind was

besseres
— wir sind den meisten voraus und

bilden daher die Spitze des Widerstands —

die anderen mfissen uns folgen, Ganz abgese-

hen davon, daB ich manchmal bezweifle, ob

wir anderen soviel voraus sind, gibt es immer

wieder Ereignisse, die zeigen, daB politische

Entwicklungen nicht so eindimensional und

vor allen Dingen nicht immer nur fiber die

»Szene« laufen: im Kleinen, wenn ein konser-

vativer Bauemverband seine Mitglieder zum

Volkszfihlungsboykott aufruft (geschehen im

Raum Bad Kreuznach), und im kressen, die
Krawalle am 1. Mai in Béirlin. Es gIbt auf Je-

den Fall noch eine Menge Menschen a_uBer
uns, die in dieser Gesellschaft unter amen)
Leidensdruck stehen, dem sie nicht ohne wei-
teres stattgeben wollen, die aber auch nieht m

politischen Gruppen stecken. Zu diesen

Menschen muB es mfiglich scm, Brficken zu

schlagen. Und es ist die Frags: ob WlI'.S!e er-

reichen, wenn wir uns stéindxg 1m elgenen

Dunstkreis bewegen.

Dem wurde ein politisches Wirken entge-

gengesetzt, das allerdings nunangenssen W111“-
de und daher wenig ausgerelft ist: wenn

w."
etwas an unserer fehlenden Verankerung in
der Bevolkerung findern wollen, mfissen

Vim
klein anfangen. Dies bedeutet vor allenDin-
gen, Politik zuallerst dort eu machenf wo lCh

lebe. Als gutes Beispiel seien Stadttellplenen

genannt, vori denen jemand ansHambnrg er—

zéihlte. Wie absurd ist die Politlk, wo lCh
er—

schopft von irgendeinem Kempf nachhause in
mein Dorf/meinen Stadttell komine, und dle

Menschen dort haben davon mcbtsmitbe-
kommen; und ffir sie ist das _auch Yang fern.

Auf welcher Basis machen wit Aktionen? ‘

»Politisch entscheidend Wird sem, m W13.-
viel Kopfen diese Masten fellen<< (Lupus-Tell

11; Langlauf oder Abfalirt, 1n: Reader gu den
Libertiiren Tagen). Es ist daher WlChtlg, mit

den Leuten um uns hemm‘ zu feden. Auch

oder gerade mit denen, die volhgnanderer
Meinung sind. Verankerung helBt fur mlch,

gerade zu solchen Menschen Kontakte zu

knfipfen und bei ihnen zummdest Yerstand—
nis oder Sympathie zu schaffen fur “meme
Vorstellungen und Handlungen. Wll’ konnten

als Anarchistlnnen z.B. auf_Biirgerversamm-
lungen auftreten. Mit isomschem Dnterton
und unter Geléichter lieB Jemand Lenms Wort

vom Revolutionfir fallen, der Slch 1m Volke
wie ein Fisch im Wasser bewegen mull. Dies

ist auf jeden Fall der unspektakulirste und

presseunwirksamste Teil unseres polmschen

Handelns, aber eigentlich der, der fiberhaupt

erst die Grundlage schafft ffir anderes.

Alltag
In diesem Zusammenhang haben wir auch

unseren Alltag wiederentdeckt. Alltag hier

verstanden als all das, was wir immer wieder

in der Offentlichkeit machen: Job, StraBen-

verkehr, Einkaufen, offentliche Verkehrs-

mittel u.a. Viel zu sehr ist dieser Alltag oft die

Tauchstation zischen den Punkten unserer

sogenannten politischen Arbeit. Er wird

durchschritten, 'mit den Gedanken meist wo-

anders, mit dem Geffihl: »bloB weg hier!«

Doch die vielen Begegnungen und Ereignisse
sind andererseits auch eine Mfiglichkeit unse-

re Kritik und unsere Vorstellungen darzustel- ;

len (z.B. laut fiber Preiserhohungen schimp- I

fen oder SpaBguerilla). Soweit ich es mitbc-
'

kommen habe, sind Ansfitze in anderen AG’s
’

auf den Libertdren Tagen auch in die Rich-

tung gegangen, Alltag wieder verstfirkt zu ei-

nem Ort politischen Handelns zu machen.

Aktionen

Noch ein Letztes zu Aktionen: Viele unse-

rer Aktionen — und oft ist uns dies gar nicht

so bewuBt — machen vielen Menschen AngsL
Allein das gemeinsame Auftreten im Schwar-

zen Block ist furchterregend. Was ffir die eine

Seite durch'aus so gedacht ist, schafft anderer-

seits Barrieren, auf uns zuzugehen. Denn wie

kfinnen AuBenstehende ahnen, daB unter

den HaBkappen viele offene und sympathi-
sche Gesichter stecken? Umso wichtiger ist

es, Aktionen ganz genau zu bestimmen: wer

wird getroffen? Um nicht den Falschen Angst
einmjagen. Aktionen, die wahllos Menschen

treffen, sind m.E. von vomherein abzuleh-

nen (z.B. Personenzfige stoppen). Kritisiert
wurde auch der Sachschaden-Fetischismus
vieler Aktionen und Demos: »die hauen jedes
Wochenende in den FuBballstadien mehr in

den Dutt als wir«

Die dumpfe Militanz mit ihrer Berechen-

barkeit, die offenbar am Sonntag auch an der

Startbahn vorherrschte, zeigte sich leider

auch an anderen Stellen des Kongresses;
Beim Vortrag der Rhein—Main-Sanis zu Poli-

zeiwaffen gab es statt Nachdenklichkeit ange-
sichts der neuen Gummigeschosse stfindigeS.
Gegrfihle fiber immer neue Anekdoten aus

vergangenen Schlachten.

Fazit?

Ein Ergebnis der Libertdren Tage zu benen-
nen scheint mir in allgemeingfiltiger Form un-

moglich. Zu verschieden sind die Erlebnisse
und Einschéitzungen, die ich in der Zwischen-
zeit von anderen gehort habe. Die Themen,
die vielen —- auch mir —- unter den Nigeln ge-
brannt haben (innere Strukturen, gesell-
sehaftliche Isolation), wurden lange und in-
tensiv diskutiert. Was in Frankfurt sicherlich
gefehlt hat - und dies ist vielleicht auch ein
Ausblick auf weitere Treffen -, ist die Kli-

rung der Begriffe Revolution und anarchisti-
sche Gesellschaft. Es ginge bei Folgetreffen
um die Entwicklung einer wirklich langfristi-
gen Perspektive: was heifit soziale Revolu-
tion? Wenn wir sagen, wir wollen keinen Um-
sturz und keine neuen Machthaber —

Wie
stattdessen? Mfissen wir die Revolution ge-
gen andere durchsetzen Oder machen wir sie
mit allen? Letzteres setzt voraus, daB sich die



fInstitutionen und Repressionsorgane durch

yBefehlsverweigerung und Sabotage zerset—

gze'n.(?) Oder lfiuft es nicht letztendlich doch

iauf eine militirische Entscheidung hinaus —

imit vielen Toten und dem Einlassen auf die

{militirische Ebene mit emsprechender Ver-

*rohung?
| Und wir miiBten die angestrebte Gesell-

schaftsordnung fiber Allgemeinpléitze wie

[Selbstbestimmung hinaus konkretisieren —

‘im Bereich der Versorgung und Gfiterpro-

jduktion beispielsweise. Positive Ausnahmen

Idiesbezfiglich auf den Libertdren Tagen, die,
I

langfristige Perspektiven verbunden mit An-

sfitzen ffir heutiges Handeln entwickelten wa-

ren die‘AG (Anti-)Pfidagogik des FLI und die

anwesende Frau vom Haberfeld', die erkléirte,

Abschaffung aller Kniste mfisse autonome

Konfliktlésung bedeuten.

Sollte es néchstes Jahr wieder Libertiz‘re

Tage geben
— ich finde es toll — sollten sich

méglichst viele an der Vorbereitung und

Durchffihrung
— inhaltlich und organisato-

risch — beteiligen, Um nicht zuerst zu dele-

gieren und dann zu konsumieren.

Thorsten

Hm:
Klaus

Malaria-y
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Stand autonomer Bewegung
-'

Langlauf oder Abfahrt im Sturz

von Lupus, Frankfurt

Die RAF-Kritik aus SF-23 hat eine erfreuiich

gI'oBe Diskussion ausgeliist; nicht zuletzt auf-

grund der Ausziige, die die taz (16.4.) aus

dem Papier abdruckte. Da die Absicht von

>lupus< auch auf Selbstkrilik abzielte und der

Text vor allem auf »die Neubestimmung einer

autonomen und antiimperialistischen Politik«

nbzielte, wurde ein »Nachtrag« verfalit, der

lm Reader zu den Libertiiren Tagen erschien

und dort .diskutiert wurde. Der Arbeiter—

kampf und Atom nahmen diese Diskussion

auf und druckten den 2. Teil nach. Aufgegrif-
fen wurde die Diskussion seitens der Anar-

chisten bislang vor allem in der Graswurzelre-

volution Nr. 115; aus der Sicht gewaltfreier
Anarchisten und Sozialrevolutionéire stammt

auch der Beitrag von Klaus Kuhm in dieser

Nummcr (165' SF.

Wir nehmen an, daB es viele gibt, die den

2. Teil des Textes mit dem Titel »Stand auto-

nomer Bewegung
- Langlauf oder Abfahrt

lm Sturz« von den Libertiiren Tagen her ken-

nen, doch um denjenigen die Diskussion zu

erleichtem, die den Text noch nicht gelesen

haben, geben wir in sehr gestraffter Form

nochmals die inhaltlich wichtigsten Passagen

Stand autonomer Bewegung

Langlauf
oder

Abfahrt im Sturz

(' ' -) >>Warum gerade in den letzten Mona-

t(in cine gemeinsame Auseinandersetzung
Um Perspektiven entbrannt ist, hat fiir uns ei-

UC cntscheidende Ursache: Viele scheinbare,

UHUmstéSBIiche Klarheiten, Mythen, Front-

“.“d Kampflinien sind zerbrochen, beginnen
Slch aufzuk‘isen und zu zersetzen. Plotzlich

scheint nichts mehr klar zu sein, voller Wider-

Spriiche und Ungereimtheiten. Da werden

Hausbesetzer/innen »krimineller Fluchtbur—

gem Von Nichtverhandlern zu Verhandlern,

Werden Hauser gegen »fette« Abfindungen

freiwillig geréiumt (z.B. 300.000.~DM »Um-

ZUngeihilfe<< fiir die Siesmeyerstr.6 in Frank-

flfrt), da beginnen Militante mit Staatsknete

d‘C Renovierung ihrer ehemals besetzten,

“PU legalisierten Héiuser, da verschwinden

dlc héirtcsten Fighter/innen fast spurlos von

der militanten Biihne, um im biirgerlichen
LCan ihr Comeback — in aller Stilie — zu fei—

em, da fliegen WG’s auseinander, deren Ben

W0hner/innen von den vielenFetzereien ent-

ncm nun in Z-Zimmer-Wohnungen mit

“(Fund/in (UDd Kind) Ruhe und Geborgen—

heitsuchcn (. . .)
[Ursachen‘ll

1' Unter uns Autonomen hat sich ein Begrifl‘

v?“ Militanz entwickelt, der sich eher der Lo-

g'k def Gewaltfrage unterordnet als unscren

U“’Pien von sozialer GEGEN—Maclit.

\ffi,,i,,,,flo_

wieder, dabei kommt das Ziel des Aulors zu

'

kurz, niimlich die Schnffung eines »autono-

men/Iibertiiren Netzes«, das verbindlichere

Strukturen unter »uns« schafft, als dies in bis- ‘

herigen autonomen oder libertiiren Plenen ‘

méglich wurde und das dennoch Schutz davor

bietet in Pnrteistrnkturen abzudrehen oder I

g das Recht des Stirkeren auf Plena zu far-

dern. Wir halten diesen Diskussionsansatz

(der anarchistische Ansiitze bislnng noch im-

mer zu wenig rezipiert) auch deshalb von ei-

nem anarchistischen Standpunkt ans fi'u- I‘m.

terstiitzenswert, weil es in autonomen Krei-
"-

sen auch andere
—- emeut hierarchische und

militarisierte
— Modelle gibt, bei denen von

einer Art »baskischen Variante« gen-amt

wird. Eine Partei fiir den legaien Arm (Hen-i

Batasnna) and eine Guerilla fiir die illegalen

actions (ETA)
— soll die Symbiose bilden,

von der eine neue Faszinatinnskraft/Perslyek-

tive ausgehen soil. Wenn die (»unsere«) Poli.

tik jedoch nicht ein weiteres ma! uur iiber die

Fremdbestimmung sondem anch aufgrund

der eigenen Utopien bestimmt werden son,

bleibt uns nichts nnderes iibrig, als (miihe-

voll) libertiire Strnkturen auf(aus)zubauen:

Gerade die GroBdemos nach Tschemobyl

haben uns wieder einrnal recht schmerzhaft

gezeigt, daB wir weder die Mtiglichkeiten ha-

ben, noch die gesellsehaftlichen Bedingungen

dergestalt sind, daB wir mit militiirischer Stir-

ke unsere politischen Ziele durchsetzen k611-

nen. UnausgeSprochen bestand die Hoff-

nung, durch Massenmiiitanz das Atompro—

gramm zu fiberrennen. Die weitverbreitete

Angst, die um sich greifende Verunsiche-

rung, die demoskopischen Mehrheiten fiir

den Ausstieg aus der Atomenergie schienen

uns Indikatoren genug zu sein ffir eine Ver-

breiterung und vor allem Radikalisierung so-

zialer Bewegungen. Doch so sehr das »Ge-

schaft mit der Angst<< ein Mittel der Herr-

schenden ist, so sehr haben auch wir insge-

heim darauf gesetzt, die Angst der Bevolke-

rung und die poiitische Vemneicherung der

Herrschenden fiir eine Art Uberraschung—

scoup nutzen zu kennen. Um so grofier ist

nun unsere Frustration und Ratlosigkeit

(. . .) Wer z.B. Wackersdorf an Pfingsten mit

dem Wackersdorf heute vergleicht, der

erahnt, daB nicht wir, sondem der Staat die

militanten Auseinandersetzungen fiir sich

nutzen konnte. Wahrend wir nach Hausa fuh-

ren, wurden in Wackersdorf vier neue Hun-

dertschaften aufgestellt (. . .) Das Feld der

»Nachbereitung« haben Wir fast gfinzlich dem

Staat fiberlassen.

2. In vielen Kiimpfen der letzten Zeit haben

wir die Mittel militanter Poiitik selbst zurn

Ziel gemacht.

Photo: Dc‘irrwies

Wie unsere Mittel militanter Politik selbst

zurn Gradmesser des Erfolgs werden, daffir 1V
ist Wackersdorf ein lehrbuchhaftes Beispiel.
Fiir viele von uns, gerade aus der Startbahn-

bewegung war es ein Wunder, wie schnell

sich die Region um Wackersdorf in unseren

Augen radikalisiert hat. Was bei uns ein Pro-

263 von 5 Jahren war, vollzog sich in Wak-

kersdorf scheinbar innerhalb eines Jahres.
Die anféingliche Skepsis und Arroganz gegen-
fiber dieser Mischung aus Bayem, Bauern
und Mutter Maria schlug geradezu atembe-

raubend in eine Mystifizierung der >>Ober-

pféilzem urn. Mir nichts dir nichts gebar unser

Wunsch einen Oberpfélzer, der keine Proble-
m'e mit der Gewalt hat, der nicht lange fackelt
und zuiangt, der uns einfach ins Herz ge-
schiossen hat. DaB ein GroBteil der Ausein-

andersetzungen
—

von denen wir heute noch

schwérmen — schlicht fiber ihre Képfe hin-

weg ging, beginnt uns erst jetzt zu diirnmern.
Es geniigt eben nicht, ein, zwei oder drei mal

im Jahr eine Region zur Kulisse unseres Wi-

derstands zu machen, ohne zu kapieren daB
die Leute selbst, vor Ort, einen Widergtand
entwickeln miissen, der ihren und nicht unse-

ren Eriahrungen angernessen ist. Wéihrend
wrr welterziehen (bzw. nach Hause fahren)
bleiben die Menschen in der Region mit den:
staatlichen Reaktion’allein.

4. Die Hiiufigkeit von Anschliigen und Sabo-

tage ist ffir uns (noch) kein Zeichen neuel-

Qualitfit radikalen Widerstands. Sie is: erst
emmai vor allem cine Reaktion auf die striat-
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liche Repression gegen fiffentliche Formen

4 von Massenmilitanz.

j 5. Solange wir die Systemfrage nur stellen

‘und nicht danach handeln, verbreiten wir
l

meln‘ Ohnmacht als Gegenmacht, mehr

l Angst als Mut.

Auch nach Tschernobyl passierte genau das,
was wir als Routine léingst drauf haben. Wir

forderten nicht nur den sofortigen Ausstieg
aus dem Atomprogramm, sondern in aller

Bescheidenheit »die Stillegung der herrschen-

den Klasse<<. Da wir uns wieder einmal auf

1 ganz Grundsiitzliches beschrénken, verfingen
wir uns erst gar nicht in den Details politi-
scher Durchsetzbarkeit und Umsetzbarkeit.

‘

Wir hielten uns also gar nicht erst gréBer an

l der Technik- und Okologiekritik auf, ver—

l schwendeten kaum einen Gedanken darauf,

; welche Bedingungen wir geschaffen halaen,
l um die AKW-Frage nicht nur verbalradlkal,
f sondern praktisch zur Systemfrage zu ma-

? chen.

l 7. Unsere Verhaltens- und Lebensweisen ha-

; ben sick in den letzten Jahren in einer Art au-
;

tonomer Doppelmoral eingericbtet: Was wir
'

politisch radikal und kompromifllos angrei-
~ fen, leben wir untereinander manchmal gera-

i dezu selbstgefiillig ans.

Fiir die meisten von uns 5in Job, Kohle, Be-

Ziehung und Wohnung Probleme, mit denen

sie alleine fertig werden mfissen. Mann/Frau
arbeitet vbllig vereinzelt, groBe WG’s sind

nervig und fitzend geworden, (. . .) umso exi-

stentieller wird die ku‘schelig-weiche Bezie-

hung (. . .), wo wir all das versuchen zu be-

kommen, was wir weder auf der Arbeit, noch
in der militanten Politik kriegen: Geborgen-
heit, .Wérme, Vertrauen, Néihe und Intensi-
tiit. (. . .) solange Geborgenheit, Vertrauen
und Néihe ein Privileg von (Zweier-)Bezie-
hungen bleibt, taugt radikale Politik nichts.
Sic bleibt Abbild bfirgerlicher Macho-Politik,
anstatt sich gerade davon radikal zu unter-

scheiden. Und wenn wir unsere autonome

Politik betrachten, dann ist sic doch im klassi-
schen Sinne Méinnerpolitik.

(Lohn-)Arbeit

Abgesehen von den Jobber-Inis scheint die

(Lohn-)Arbeit mehr und mehr die Kiste je-
der/s einzelnen zu sein. Ob Lehre, Jobs, »ga-
rantierte<< Arbeit oder'altemative Betriebe,
jede/r muB 'alleine schauen, wo er/sie bleibt.

(. . .)
'

Eine militante', autonome Perspektive in-

nerhalb von Lohnverhéiltnissen existiert seit

Jahren nicht mehr. Militante Kéimpfe finden

(. . .) bezeichnenderweise nicht dort statt,

wo sich Gewalt/Herrschaft dieses Systems
ganz zentral ausdrfickt: im ProduktionsSCk’
tor.

‘

Es existiert keine militante Perspektive,
jenseits von Lohnverhéltnissen, eigenc Ar'
beits— und Lebensvorstellungen zu entW'k'
keln. Die Faszination alternativer, selbstbc-
stimmter Betriebe ist an der kapitalistischen
Rcalitéit, — der sich auch alternative Betriebc
stellen mfissen —— erblindet. (. . .)

Und nicht wenige von uns treibt die Angst
vor diesem Jobberdasein zu neuen Stufen dCT

Qualifizierung. Mann/Frau beginnt (“QCh
einmal) eine Lehre, eine neue Ausbildungv
oder der AbschluB an der Uni wird wichf
mit aller Verbissenheit gesucht‘ Mégen Cim'

ge von uns auch »das letzte Drittel<< (2/3‘
Theorie derAutonomen, nachdem 1/3 aus

diesem System herausféillt/herausgeclriingt
wird [Stichworte: Arbeitslose, Minderqualifl—
zierte, industrielle Reservearmee, Krankc,
Alte, Randgruppen] und revolutionéres PO‘

tential werden kfinnte, Anm. SF) als revolu-
tionfires Potential neuentdeckt haben, 50 Ver‘

suchen viele von uns gerade nicht dazuZugC‘
héren, d.h. dutch (Nach)-Qualifikation diC
Chancen auf einen Platz im »2weiten Drittel<<
zu bewahren.

Mom: KlanMalonn’
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Sozialer Gegenmachtv

Dicscr Beitrag verstcht sich als Auseinander-
setzung mit der Bcstimmung gcsells'chztftll'
Cher Bedingungen aus sozialrevolutionarcr
Sicht und dem Versuch einer Kritik an some-
19n Bewcgungcn der vergangenen Jahre, W10

Sic von den Autonomcn Frankfurts auf den
ibertéiren Tagcn eingebracht WOTdC“ 'St

(Teil 1 jcner Kritik, vgl. SF-23; Teil 1+2 YE"
Reader zu den Libertéiren Tagcn, Auszuge
aus Tcil 2 siche diese Nummcr). Zusfitzlich?“
den vorgelcgten Papieren fliefien meinc E”?-
drficke von dcm Treffcn ein. In erster Linlc
Will ich aber versuchen, in diesem Pap!er
deutlich zu machen, wie meine Vorstellungcn
Von den hcrrschenden Bedingungen und For-

men der Vergesellschaftung aussehcn. Und

Was meine Konscqucnzcn daraus fiir SOZIaer'

Volutioniirc Bcwcgungcn sind.

Die BRD jst cin impcrialistischer Staat,
dcr sowohl nach auBen als auch nach mncn

bestfindig bestrcbt ist, seine Gewaltstruktu-
TCn auszubreitcn bzw. zu befcstigcn- .er,
Und mehr noch dic Menschcn in der Perlphc'
”0 (Lateinamcrika, Afrika. . .) ”fame“ dw-

SCS System als zutiefst rcprcssiv und Lime“
drijckerisch. Als an den Rand abgedranglc

der Nowehdigkeit des Aufbaus
von Klaus Kuhm

erliegen wir in geringerem MaiSe den integra-
tiven Mechanismen, haben wrr eincn gewrs—

sen Einblick in die inneren Strukturen des Sy-

stems. Von unserem Stendpunkt aus ist es bc-

rechtigt, den kapitalistlschen Staat als men-

schenverachtenden .Herrschaftszusammcn-
hang aufzufassen und ihm den Kampf anzusa-

gen. Wir haben keine reformistische Perspck—
tive. Freiheit und Selbstbestimmung fur allc

heiBt fiir uns, den Staat. seine Gevy‘altstruktu-
ren und Herrschaftsapparate Zerstoren.

Dennoch soilten wir emes mcht verken-
nen: Kein derart komplex verwobenes Gebil-

de wie es die entwickelte' Industnegesell-
scitaft darstelit. konnte allem fiber. Repres-
sion zusammengehalten werden. Es lebt Vici-
mehr Von seiner integrativen Kraft, die »poli-

tische Akzeptanz in das System} aufbaut

»und die nackte Gewalt fiberflijsmg macht«.

Unterhalb der Schwelle der offenenen Re-
pression, die so nur fiir uns fiihlbar ist, wrrd

Unzufriedenheit, Angst und Widerstand zu-

néichst kanalisiert und ffir das System ver-

wertbar gemacht. werden Interessen alifgc-
spalten und geschwécht, w1rd kollektiven

Handlungsmdgiichkeiten der Boden entzo-

gen.

Weii staatliche Herrschaft auf die »politi-
sche Akzeptanz« {fir das System derart ange-
wiesen isl. erhalten die Formen. wie die Men-
schen vergesellschaftet warden. zentralc Be-

deutung (sowohl fijr staatliches als auch fiir
sozialrevolutionéires Handcln).

Unsere Gesellschaft ist so stark wie noch
nie dcm Kapitalverhéjltnis unterworfen. Fast

jeder ist in irgendeiner Form lohnabhéingig.
und zwar ohne Rfickgriffmoglichkeiten auf

Subsistenzproduktion oder solidarische sozia-
Ie Milieus. wie sie durch die alte Arbeiterhc-
wcgung ausgepra’gt warcn. Neue Arbeitsor-

“

ganisationsformen. gckennzcichnet durch
wcitgehende Standardisierung und Préizisic-
rung de'r Produktionskomponenten. dUl‘Ch

Zerlegung des Arbeitsprozesscs und cine ex-

treme Verticfung der Arbeitsteilung. durch

weitgehende Dequalifizicrung dcr Arheitcr
(FlieBband) habcn die Produktivitiit nach
dem chitcn Weltkrieg cntscheidend crhoht
und die Menschcn an die Lohnarbcit gcfes-
selt. Hohere Lohnc. sozialstantliche Absichc-
rung und gestiegcne Produktivitéit ermogli-
Chen nun die Durchkapitalisicrung dcs Re-

produktionsherciches. Auto. Kijhlschrank,
TV . .

.. Masscnkonsum crsctztcn autonomc

Arbeitcrmilieus. Vereinc. Kneipen etc,

Unscre Lchcnsvcrhéiltnisse und Lehens~
weisen sind entscheidend von der Durchkapi-
talisierung ‘dcs Reproduktionsbcrcichs gc-
prégt: Lehenschanccn. Sclhslvcrwirklich—
ungsperspcktiven. Identitz’iten héingcn von

der Teilnahmc am Konsum ab. Scinc Bcglci-
terscheinungcn. relative Homogcnisierung'

und lndividualisierung. schaden uns mchr als
sie uns befreicn konntcn. Dcnn Masscnkon-
sum cntwurzelt dic Mcnschen aus ihrcn klci-
ncn soziaien Zusammenhfingcn, isolicrt und

zcrschlégt solidarischc Strukturcn und licfcrt
die vereinzcltcn Mcnschcn in vicl stéirkercm
MaBe sozialcr Kontrolle aus (Arhcitsmorul.
Besitz als Anerkcnnungskritcrium . . .)_ Un-
sere Bediirfnisse und BcwuBtscinsstrukturcn
entwickeln sich cntlang ihrcr Konsumicrhar-
keit und werden iihnlich wic die Ware iihcr
den Tauschwcrt hiirokratisch rcgulicrt und
vermittelt. Kollcktivcs Handeln (oder gar
koilektiver Widcrstand) wird in einer atomi-
sierten Masscngcscllschaft zu cincm fiuBcrst
voraussetzungsvollcn Projekt, da es auf keinc _

natiirlich gewachscncn Strukturen zuri‘ick-

greifen kann.

W0 keine stabilen sozialen Strukturen exi.
stieren, is! es dem Staat ein leichtes, IntereS-
sen zu kanalisieren. Zusammcnhfingendcs zu

trennen und fl'jr das System zu funktionalisic-
rcn. Nahczu alle gesellschaftlichen Berciche
werden gesctzlich geregelt, biirokratisch re-

guliert —

unser Leben wird schlicht vcrwaltet.
Materielle Kompensationsleistungen, Sozial-
staat und politische Vermittlung iibcr Paria-
ment, Parteien . . . gewéihrleisten die Masse-
nintegration, durch die sich die lndividuen
positiv aufdas System beziehen.

Erst wenn das korporativ (d.h. korper-
schaftlich) organisierte Kartell der Macht aus

Parteien, Gewerkschaften und verschiedenen
Kapitalfraktionen keine positive Integration
mehr zustande bringt‘ wird direkte Repres-
sion zur Disziplinierung und normalisieren-
den Einpassung der Individuen an die Erfor-
dernisse des Systems eingesetzt. Entlassunv
gen, Entzug von Sozialleistungen, staatliche
Repression fiber Polizei- und Justizapparai

l
i

I



stehen dann in der Regel gegen mehr oder

weniger isolierte einzelne Leute oder kleine

Gruppen. Was fiber Konsumnormen und -

zwéinge, iiber biirokratisch regulierte Wohl-

fahrtsmaBnahmen und politiseh-ideologisch
nicht mehr einzudémmen/einzubinden ist,
wird staatlicherseits repressiv unterdrfickt

oder zerschlagen. Préiventive Sozialkontrolle,
Personalisierung gesellsehaftlieher Konflikte,
Denunziation von sozialer Aktion als Terro-

rismus treiben-das Opfer in die Arme von Po-

lizei und Justiz, die es, sollte es immer» noeh

nicht genug haben, klammheimlich von der

Bildflfiche (des Handelns) versehwinden las-

sen.

Mit der Vergesellschaftung als entwurzel-

te, normalisierte, standardisierte Konsumin-

dividualisten/innen ergeben sich eine Reihe

struktureller Widersprfiche, die vom System
integriert werden mfissen. Wo soziale Bezie-

hungen fortlaufend dureh Warenkonsum ver-

drz’ingt werden (exemplariseh der Siegeszug
des TV gegen Kneipe und Verein), we also

soziale Gruppen atomisiert, die einzelnen

Subjekte auf sich selbst zurfickgeworfen wer-

den, hat dies zu Beginn einen die gesell-
schaftlcihen Systeme stabilisierenden Effekt,
weil kollektive lnteressenwahrnehmung un-

terminiert wird. Aber gleichzeitig verstéirkt

die Isolation in der Masse den Zwang zum

Konsum und fiberfrachtet ihn mit den gestell-
ten Anforderungen. >>Armut dureh Waren-

ffille<<, der sinkendeGebrauchswert vieler

Gilter dureh Massenkonsum (Autos auf ver-

stopften StraBen), die Unerfiillbarkeit leben-

diger Bedi‘irfnisse dutch Waren (Porno statt

Sinnliehkeit, Plastik-Spielzeug statt Wfirme

ffir Kinder) erzeugen vielféltige Bruchstellen.

Die innere Dynamik des herrschenden Kon—

summodells findet ihr Spiegelbild in der Aus-

dehnung staatlieher Aktivitfiten in fast allen

gesellsehaftlichen Bereiehen. Der Staat tritt

zunehmend als Konstrukteur gesellsehaftli-
Cher Veréinderungen, Anpassungsleistungen
und RestrukturierungsmaBnahmen auf. Na-

hezu alle gesellschaftlichen Felder (Gesund-
heitswesen, Altersversorgung, Energiepoli-
tik, Stadtsanierung . . .) sind staatlich domi-

niert. Damit entwickelt sich die staatliche

Administration allerdings auch verstérkt zum

Gegner, der von den 6konomisch-sozialen

Umwéilzungsprozessen Betroffenen, was wie-

derum die Dynamik innerapparativer Kon-

flikte (2.13. Handlungsdruck) verschéirft. Der

Staat entlarvt sich als das, was er ist: ein kom-

plexes, allgegenwiirtiges Herrschaftsinstru-

mentarium zur Unterdrfickung von Freiheit,
Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung.

Systemimmanente Bruchstellen werden

vor allem dann prekér, wenn sich eh schon

vorhgandene gesellschaftliche Krisen durch

das Abbrockeln grundlegender Pfeiler kapi-
talistischer Produktionsweisen verschfirfen.

Die Entwicklung seit Beginn der 70er Jahre

ist gekennzeiehnet von einem Erlahmen der

Produktivitfit, Massenarbeitslosigkeit, Natur-
und Umweltzerstérungen in gigantischen
AusmaBen, begrenzte Verffigbarkeit iiber

billige Rohstoffquellen, verschéirfte Welt-

marktkonkurrenz, wachsende Zahlungsbil-
anzungleichgéwichte und die Krise der

Staatsfinanzen. Nieht zuféllig ist die Abkehr
vom Wohlfahrtsstaat, die Krise des sozial-
staatlichen Verteilungsmodus mit der Krise
der Sozialdemokratie verbunden.

Wer nun aber gleieh das Ende des Kapita-
lismus einliutet, hat sich geschnitten. Vielffil-
tige UmstrukturierungsmaBnahmen deuten
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auf eine Kapitalismus—immanente »Lé')sung«
hin. Neue Technologien (u.a. Mikroprozes—

soren), neue Formen der Arbeitsorganisation
(Flexibilisierung der Heimarbeit, Teilzeit—

Jobs, Leiharbeit, verstiirkter Einsatz restruk—

turierbarer Maschinen . . .), neue Konsum-

formen (Selbstbedienungsgesellschaft, Kon—

S_umarbeit), cine Vertiefung der gesellschaft-
llchen Spaltungstendenzen (2/3-Gesellschaft,
Neuc Armut) und der Umbau staatlicher

Herrschaftsmechanismen werden die Verge-

sellschaftungsformen grundlegend reformie-

ren. Alles deutet darauf hin, daB das kapitali-
stische Staatensystem noch lange geniigend

Krifte besitzen wird, die Massen politisch zu

lntegrieren, wie die Autonomen Frankfurts

anhand dcs schleichenden Ubergangs von of—

fen repressiven Militérdiktaturen hin zu ge-

Wla'hlten Regierungen westlicher Machart auf-

Zfiiigen. Das Beispiel »Dritte Welt« zeigt aller-

dlflgs auch, daB der Staat dort, wo der okono—

mlsch gestfitzte Konsens miBlingt bzw. der

Okonomische Bereich struktureller Krisen-

herd ist, notwendigerweise repressiv auf-

tl'umpft. Und es zeigt ein zweites: Der Staat

Setzt jc nach Bedarf seinen Repressionsappa-

rat dazu ein, bestimmte 6konomische Ent~

Wleklungen strukturell vorzubereiten (bei-
Splelsweise durch die Enteignung von Bauern

etc), Und zwar durchaus krisenvermittelt,

dh. der Staatsapparat wird durch bestimmte

Okonomische Entwicklungen zum repressi-
ven Eingreifen gezwungen, um politische
Herrschaft/Kontrolle abzusichern. Jedenfalls

galingt es dicsem Staat nach wie vor, den

>>passiven Konsens mit dem System<<massen—
haft aufzubauen bzw. zu erzwingen; unsere

Vorstcllungen, Lebensformen und Struktu-

ren zu prégen oder auszuschalten.

Wenn also, wie ich zu zeigen versucht ha—

?C, das kapitalistische System in erster Linie

“ber politische Integration zusammengehal—

tén wird, ist es genau diese politische Masse-

mntegration, die wir bekfimpfen mfissen. W0

daS System versucht, soziale Gruppen zu

SDalten, gleichgerichtete Interessen auseinan—

dcrzudividieren, selbstorganisierte soziale Si-

ChemIlgssysteme zu zerschlagen, um dann die

Leute >>einkaufen<< zu konnen, dort mfissen

er mit unserer politischen Arbeit ansetzen.

Und natflrlich mfisscn wir versuchen, die

Brgchstellen der Vergesellschaftung auszu-

Wexten, dort Herrschaft und Unterdrfickung

29m Thema zu machen. Nicht umsonst sind

d}c neuen sozialen Bewegungen genau um

dlese Bruchstellen herum entstanden: Kfimp-
{C

88gen Naturzerstorung, lebensfeindliche

QTOBtechnologien (Anti—AKW-Bewegung,
kologicbewcgung), Kiimpfe gegen Biiro-

kratien, gegen Totalverwaltung (Studenten-
r€Volte, Hiiuserkampf, Volkszfihlungsboy-
k0“), Kiimpfe gegen politische Entmi‘mdi-

gung und Kriegsgefahr (Friedensbewegung)
Und fiir Selbstverwaltung (Jugendzentrums-

Cwegung, Hfiuserkampf, Alternativbewe-

gung). Einzig die Frauenbewegung hat einen

Ansatz, der nicht an einer dieser Bruchstellen

a“gesiedclt ist und der die gesamten gesell-

:Ehlellftlichen Strukturen umfassend in Frage
C t.

Da Herrschaft in erster Linie fiber politi-

Schc Integration aufrechterhalten/befestigt
W'Td, ist auch das Fcindbild von der zentralen

Schaltstcllc Macht, die wir einfach nur er-

Obem mfiBtcn, fibcrholt. Das System kann

mfht durch Entmachtung einiger »ffihrender

OPfc<< gestijrzt wcrden. Bcfreiung von Herr-

Schafl, Sclbstbestimmung und Freiheit mils-

.Se“ mit den Mcnschcn crkiimpft werden, die

JEIZK noch entwcdcr vom System mehr erwar—

ten als von uns oder einfach keine Perspekti-
ven zu ihrer Befreiung finden. Das Bild, das

die Autonomen Fra'nkfurts vom Feind zeich-

nen (». . . was der Feind uns an Brutalitéit,
Gewalt und Eskalation vorgibt . . .«, ». . .

militfix’ische Logik des Feindes . . .«), geht
von einem geschlossenen Block herrschafts-

besessener Verbrecher ans, den wir einfach

nur ausschalten mfiBten. Dabei ist es schon

lange nicht mehr klar zu unterscheiden, wer

denn nun Tater, wer Opfer ist. Zum Beispiel:
Sobald gesellschaftliche Krisen zu eskalieren

drohen, ist mit einem Einsatz des Militfirs/pa—
ramilitfirischer Verbéinde (BGS) gegen Strei-

kende/Aufstindische zu rechnen. Unser Ziel

muB es dann doch sein, das Militfir funktions-

unffihig zu machen (Desertion, Befehlsver—

weigerung, Sabotage, Uberlaufen zu den

Aufstfindischen . . .), und zwar durch politi-
sche Aktion. Abgesehen davon, daB wir auf

militirischer Ebene nichts, aber auch gar

nichts entgegenzusetzen haben wfirden, kann

sich unser Kampf fiir Freiheit und Selbstbe-

stimmung doch nicht dadurch auszeichnen,

daB wir alle Menschen auf der Feindseite
massakrieren. Das heiBt, um auf den Aus-

gangspunkt zurfickzukommen, daB die gesell-

schaftlichen Kampfmittel in einem engen Be-

zug zu den sozialen Verhiiltnissen stehen und

sich mit ihnen entwickeln mfissen —

gerade

auch aus sozialrevolutionéirer Perspektive.

Wenn die Autonomen Frankfurts schrei—

ben: »Die moralische und politsche Zerset-

zung des Feindes — gerade auch durch das ei-

gene beispielhafte Verhalten, ist eine viel wir-

kungsvollere Waffe als der GenickschuB<<

(SF-23, S. 27), mfissen deshalb hieraus Kon-

sequenzen fiir das politische Handeln und fiir

die Vorstellungen vom bewaffneten Kampf

gezogen werden. Auch wir teilen die Kritik

der Autonomen Frankfurts an dem bewaffne—

ten Kampf, wie ihn dieRAF vorfiihrt und

praktiziert. Wir halten das Scheitem der

RAF im Kampf gegen das System, aber auch

in unserer Gesellschaft eben nicht fiir das

Versagen einiger weniger abgedrehter Stadt—

guerilleros, sondem vielmehr ffir das Schei-

tern des Konzeptes Stadtguerilla, das Schei-

tern des Konzeptes vom beWaffneten Kampf

an sich. Es ist darnit weder gelungen, sozial-

revolutioniire Vorstellungen in breite Teile

der Gesellschaft hineinzutragen, noch »be-

freite Gebiete« (herrschaftsfreie Riiume) zu

schaffen, noch im innem selbstbestimmte

Strukturen aufrechtzuerhalten. Das Papier

der Autonomen Frankfurts ist daher ein in

meinen Augen unleistbarer Versuch, das

Konzept des bewaffneten Kampfes gleichsam

gegen die RAF zu retten. Sie schreiben: »Das

Scheitern der heutigen RAF-Politik heiBt fiir

uns nicht, den bewaffneten Kampf zu ent-

waffnen, sondern ihn neu zu entwickeln.«

Sollten ihre Papiere ein Versuch dazu gewe-

sen sein, so bleibt vom Konzept des bewaff-

neten Kampfes nicht Viel mehr fibrig als das

Bekenntnis zu ihm. Sie fiuBern sehr viel rich-

tige Kritik an der Entwicklung der RAF und

der militanten Linken, allerdings ohne anzu-

geben, wie eine solche Entwicklung in Zu-

kunft zu vermeiden sei und vor allem unter

w‘elchen gesellschaftlichen Begingungen der

bewaffnete Kampf wieder aufgenommen

werden solle.

Dabei geht es nach Aussage der Autono~

men Frankfurt in ihrem Papier nicht in erster

Linie um eine Auseinandersetzung mit der

RAF, sondem um eine Aufarbeitung der so-

zialen Verhfiltnisse hierzulande. Eine solche

Analyse héitte auch anhand der griinen Her-

angehensweise geleistet werden kénnen (vgl.
taz-interview der Vorbereitungsgruppe for
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die Libertfiren Tage). Und genau das ist der

Punkt: Eine Auseinandersetzung mit der grfi-
nen Partei ist unserer Meinung nach léingst
fiberffillig und politisch notwendig. Die Frage
ist doch heute nicht mehr, welche Bedeutung
die RAF ffir die Neuen sozialen Bewegungen
hat, (denn fiir die meisten dieser Bewegun-
gen spielt sie fiberhaupt keine Rolle), son-

dern wie wir Sozialrevolution'a're/innen den

radikalen Bruch mit der griinen Partei und

der reformistischen Beteiligung an staatlicher

Herrschaft organisieren kénnen. Unsere

Strategien und Utopien von sozialer Gegen-
macht lassen sich nicht durch parlamentari-
sierte Stellvertreter kfinstiich erzeugen son-

dern mfissen von unten ans den sozialen Be—

wegungen heraus entwickelt werden. Davon

sind wir aber weit entfernt: Gerade in den

neuen sozialen Bewegungen ist die Hoffnung
auf pariamentarische Verfinderungen stark

angewachsen. Der Gang zur Ume ersetzt ffir

viele heute wieder die direkte Aktion. Natfir-

lich hilft unsere Schwfiche beim Aufbau Von

Gegenmacht dieser Entwicklung nach, und

zwar so lange, wie wir nicht in der Lage sind,

durch unsere Aktionen Kraft aufzubauen/

auszustrahlen, sozialen Druck zu entfalten

und die Menschen langfristig in unsere Zu—

sammenhfinge aufzunehmen. Den »Bruch

mit den Grfinen organisierem (vgl. SF-20)
heiBt in diesem Zusammenhang, daB wir da-

bei nicht den Kontakt zu den vielen grflnen

Mitgliedem/Wfihlern verlieren, die unseren
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Zielen nahestehen. Und es heiBt, daB wir

konkrete Perspektiven und Handlungsalter-
nativen anbieten mfissen, wenn wir zusam-

men mit diesen Leuten politisch eingreifen
wollen.

Entscheidend fiir die Entwicklung einer

politischen Strategic des Widerstandes ist un-

serer Meinung nach, und da sind wir uns mit

den Autonomen Frankfurts einig, sich »an

den Entwicklungsprozessen von Massenbei

wegungen« zu orientieren. Ungeheuer wich—

tig ist dabei, daB es uns fiber unseren Wider-

standgelingt, die Systemintegration aufzuwei-

chen, Herrschaftsstrukturen und -mechanis-

men offenzulegen und Leute aus ihren Ketten

herauszureiBen. »Die Massenbewegungen,
ob AKW, Frieden oder Startbahn, sind nicht

alieine an der Brutalitiit des staatlichen Ge-

waltapparats zerbrochen, sondern an unserer

Unféihigkeit, den Bruch mit dem System mas-

senhaft zu vollziehen.« Dieser Bruch kann al-

lerdings nicht im Untergrund, in der Konspi-
rativitéit massenhaft voilzogen werden, son-

dern wir mfissen uns Strukturen schaffen,
miissen lernen, den Bruch mit dem System in

unserem Alltag, jetzt und 6ffentlich (d.h. fiir

andere nachvollziehbar) zu vollziehen. Es

muB uns also darum gehen, »Strukturen von

Gegenmacht innerhalb und iiber soziale Be-

wegungen hinaus dauerhaft zu entwickeln.«

Entscheidend wird es eher sein, den/die be-

riihmte Oberpfélzerin zur Teilnahme an einer

Blockadeaktion zu bewegen als eine Horde

Bullen am Bauzaun in die Flucht zu schlagen-
Es muB unser Ziei sein, den Widerstan‘d Z-B-

gegen die WAA regional und vor allem fiber

unsere eigenen kleinen Gruppen hinauS 2P
stabilisieren, zu erweitern. Wenn daher Wl'

derstandsformen gewfihlt werden, die a)
nicht ohne weiteres vermitteibar sind und C110

b) vor allem nicht von einem breiten Teil def

Betroffenen (hier in erster Linie den Ober-

pffilzer/innen) aktiv mitgetragen werden kén‘

nen, dann sind diese Widerstandsformcn

kontraproduktiv. Militanz kann nicht alleinc

am erzielten Sachschaden/an der Brutaliti'}t
der Polizei festgemacht werden, sondern Ml'

litanz heiBt zumindestens auch, den Wider-

stand kollektiv auf méglichst breiter sozialer
Basis zu organisieren.

Fiir uns gewaltfreie Anarchisten/innefl
kommt noch etwas wesentliches dazu: Frei-

heit von Herrschaft, Selbstbestimmung Und

seibstverwaitete Lebensgestaltung sind keinC

schénen Programmpunkte aus dem »Reich
der Freiheit«, sondern wir wolien das allcS

schon im Hier und Jetzt ffir alle. Unsere UtO‘

pien sind ein Teil unserer Gegenmacht, dic

wir aufzubauen versuchen. »Ein Befreiungs'

kampf hier (bedeutet) in einem viel stiirke-
rem MaBe, die soziale Identitfit, Kultur Und

Lebensrfiume und -zusammenhéinge zurfick'
zuerobern bzw. neu zu entwickeln.« D35

heiBt, daB es ein Teil unserer Strategic 56in

muB, unsere erkfimpften Freiréiume offcn

vorzuleben, durch die Attraktivitéit unserer

Lebensweise andere Menschen von unseren

Zielen zu fiberzeugen, sie dem herrschendcn

System zu entziehen und ihnen konkrctC

Handlungsperspektiven anzubieten. Geradc
aus diesem Grund sind wir der Auffassung,

daB unsere Mittei im Befreiungskampf d6"

von uns angestrebten Zielen entsprechcn
miissen. Selbstbestimmung und Freiheit ver-
tragen sich aber sehr schlecht mit Konspirati-
vitfit, Abtauchen in die Anonymitéit. ver—

deckter Aktion. Sie reproduzieren zwang§-
liiufig genau die Gewaltstrukturen, dic Wll'

bekéimpfen. Die konspirative Aktion ist un-

ter bestimmten Bedingungen eine sinnvollc

Méglichkeit, politisch einzugreifen, sozialc

Bewegungen zu radikalisieren, bestimmtc

Tabus zu brechen. Aber sie darf auf kcincn

Fall der einzige Bestandteil unserer politi-
schen Arbeit sein, sie allein ersetzt keinc poli-
tische Strategic.

Die Autonomen Frankfurts schreibcn

richtigerweise, daB sozialrevolutionéres Han-

deln heiBt, »den passiven Konsens mit diesem

Staat massenhaft durchbrechen, Vorstellun-

gen, Lebensformen und Strukturen entwik-

keln, die unsern Bruch nicht nur auf ’ner DB'

mo oder Sonntags sondern jederzeit spiirbf1r
machen!« Denn uns ailen ist klar, daB HCTT'

schaft nicht durch Uberzeugung abgcbaut
wird, »sondern dureh die Entfaltung sozialcr

Gegenmacht von unten. »Solange das prakli'
sche Vorgehen auf der StraBe Ausdruck und'
nicht Ersatz alltéiglicher Kfimpfe in Schule'
Fabrik und Wonnvierteln blieb, war der swat

geZWUngen, den Konflikt politisch anZU‘fr’
kennen. Die Waffen staatlicher Gewalt bile‘

ben solange stumpf, wie es den verschiedCncrl
Kéimpfen gelang, auf das gewaltsame Vorge‘

hen des Staates mit der sozialen Ausdehrlung
des Konfliktes zu entworten.« Um 11115ere

Vorstellungen von Anarchie, solidarischc Le'

bensformen und herrschaftsfreie StrukturCn

/



zu entwickeln, zu diskutieren und aufzubau-

en ist es notig, daB es gelingt, unter uns offe-

ne (nach innen und auBen) Zusammenhange
aufzubauen, wo der Streit um das richtige
Handeln moglich ist. Das heiBt, es gibt einen

Bedarf an libertéren Diskussionszusammen-

hiingcn, wie auch die groBe Zahl an Teilneh-

{Inca-innen
auf den Libertaren Tagen gezeigt

at.

Die in dem Papier >>Stand autonomer Be-

Wegung<< aufgezeigten und kritisierten Wider-

Spn'iche innerhalb der autonomen Gruppen
(reduzierter Begriff von Militanz, Verschwin-

den der Ziele hinter den Mitteln, Schwache

gegem‘iber der reformistischen Systemeinbin-
dungsstrategie, fehlende soziale Verwurze—

lung und Organisation . . .) sollen hier nicht
M
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noch einmal wiedergekaut warden. Im gro-

Ben Ganzen haben wir diese Einschatzung
der Autonomen Frankfilrts auf den Liberta-

ren Tagen bestatigt gefunden. Das Einlei-

tungsreferat der Rhein-Main-Frauen hat die-

se Schwachen noch einmal deutlich gemacht:

statt egalitarer Strukturen werden patriarcha-

le Verhaltensformen in den Gruppen repro-

duziert. Die Alltagsstrukturen sehen halt an-

ders aus wie das, was mit den Aktionen pro-

pagiert wird, Militante Aktionen werden

nach militarischen Kriterien durchgeffihrt.

Die Konsequenz der Frauen, sich aus autono-

men Zusammenhangen zurfickzuziehen, ei-

gene Frauenstrukturen aufzubauen, Frauen-

Iand zu leben und sich ersz auf dieser Basis

wieder in gemischte Zusammenhange hinein-

zubegeben, halten wir fiir richtig. 'Aber wir

finden, daB dies auch fiir Manner Konse-

quenzen haben muB, daB sich hier Manner-

verhalten andem muB.

Der geschwfichte Zustand autonomer

Gruppen, der sich teilweise auch in dem An-

einandervorbeireden in den AG’s auBerte, ist

jedoch nicht in erster Linie auf das Versagen

einzelner Macker/Fighter zuriickzuffihren,

sondem er ist unserer Meinung nach sehr

stark mit der Wahl der Widerstandsformen

verkniipft. Wir finden es wichtig, innerhalb

unserer Gruppen hierarchische Umgangsfor-

// .4? 241::

men zu vermeiden bzw. abzubauen. Dazu ist ‘

e5 entscheidend, daB innerhalb der Gruppen
offen miteinander umgegangen wird, sich alle

mit den gleichen Moglichkeiten in die Grup-
pe einbringen. Das gleiche gilt fiir die Vernet-

zung unter den einzelnen Gruppen. Bei einer .

Beschrankung auf konspirative Aktionen hie-

Be das, daB wir gar nicht mehr nach auBen

treten konnten, daB wir zu einem kleinen Ge—
heimkader verkiimmem mfiBten. Um aber

politisch eingreifen zu konnen, mfissen wir

nach anBen treten, mfissen uns selbst als Al-

ternative darstellen, raus aus dem Ghetto

(»Inseldasein«, vgl. Art. zu Lib. Tagen in die-

ser Nummer, SF) treten und Menschen in un-

sere Bewegung einbinden. Erst recht, da das

System von innen auszuhfihlen durch Aufbau
von sozialer Gegenmacht und durch das Le-

ben unserer Utopien. Wir brauchen stabile
Netze unter dnseren Gruppen, die es ermog-
lichen, auch Altere einzubinden und der Re-

pression standzuhalten. Unsere Widerstands-
formen sollen daher von gréBtmoglicher Of-
fenheit nach innen und auBen gepragt sein.
Natfirlich sind wir dadurch zu einem gewissen
Grad berechenbar, doch das ist auf eine an-

dere Art auch bei autonomen Widerstands-
formen der Fall. Unsere Unberechenbarkeit
liegt in dersozialen Ausdehnung des Kon-
flikts, im Aufbau sozialer Gegenmacht.

\.—rn—:
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lAnarchistische Tageszeitung
—~ Wochenzei-

etlfllg
— Zweiwochenzeitung

- oder doch nur

'wieder eine weitere Monatszeitung nach gro-

EBem Anspruch???

E'Seit den Libertiiren Tagen belebte sich die

{Diskussion um das neue Projekt einer anar-

‘Chistischen — nennen wir sie mal — Wochen-
.

gzeitung. Der Traum vom Massenblatt? Der

‘Agitationsschrift fiir die Bewegung? Der My-
‘thos vom qualitativen Schritt >vorwéirts<

1durch Zentralisierung der bestehenden, klei-

,nen Zeitungs- und Zeitschriftenprojekte?
_

Die Aktion scheint sich sehr fiir das Zu-

‘standekommen einzusetzen; von Trafik, Ba—

’nal, Direkte Aktz'on wissen wir noch keine Re-

aktion; die Graswurzelrevolution und wir

‘vor‘n Schwarzen Faden sind zugegebenerma-
‘Ben skeptisch. Doch zitieren wir zunachst die

‘ " "

iAktion, Nr.27:

l DasMediensyndikat
'

.‘»Ganz unverféinglich nannte sich eine Ar-

‘beitsgruppe der Libertdren Tage »Medien«.

iWas lesen die Libertaren? Welche Wege der

IVermittlung von Politik sind notwendig?
‘

Zahlreiche Zeitungsprojekte waren reprisen-

ltiert, die einen bereits wieder die kalte Re-

lpression im Nacken, die anderen teils pflicht-
bewuBt ein linkes Offentlichkeitsbediirfnis

rbefriedigend. Zuléissig ist auch die Frags, ob

im Computerzeitalter die Druckmedien ge-

genfiber der Allgegenwart visueller und elek-

itronischer Medien nicht hoffnungslos anti-

f quiert, elitar und letztlich wenig wirkungsvoll
=sind.
l

Dennoch sind Flugbléitter, Zeitungen son-

stiges Druckwerk fester Bestandteil des poli-
tischen Kampfes. Die libertére Presse erlebt

trotz Bewegungstiefs und Verfolgung einen

neuen Frfihling, ungeordnet, krass, unbe-

quem, oberflfichlich und vielseitig. Was lesen

die Libertéiren? Freiraum? Unzertrennlich?

Graswurzelrevolution? Schwarzer Faden? ra-

dikal? Wildcat? Trafic oder Aktion?

»Ich bin Graswurzler, beteilige mich am

Forum fiir libertéire Information des Schwar-

zen Faden und lese am liebsten Aktz’on. «

»Heute muBt du drei, vier Zeitungen zugleich
ranschaffen, urn ’nen Uberblick zu kn'egen.
Das kostet Geld, Geduld und Zeit.“

itung

Sander

Photo:
AUQUSt

Aber diese libertare Unfibersichtlichkcit
is! auch ein Vorteil. Sie ist ein geWiSSCr
Schutz vor staatlicher Verfolgung und verhin-
dert die Monopolisierung einer bestimmtcn

politischen Linie.
Die Schilderungen zur Situation der ver—

schiedenen Zeitungen zeigten, trotz Ver-

schiedenheit, gemeinsame Problems. Knap-
pe Finanzen, Zeitdruck, mangelnde inhaltli-
che Zuarbeit, Vereinzelung, Herumgewer-
kel. Welche politische Wirkung hat eine Zei-

tung? Wer liest sie oder sollte sie lesen? Was

ist die politische Perspektive? Davon war nur

andeutungsweise die Rede.

(. . .) Die anwesende Leserschaft machte

Druck. »Die vorhandenen Zeitungen miisscn

aufeinander zugeherm Die mangelnde Be-

reitschaft oder das schlichte Unverrnéjgcn def

Zeitungen zur Zusammenarbeit verursachte

Arger. Zusammenarbeit -— aber wie? Es gab
genug Vorschléige: Koordinierte Erschci—

nungsweise un’d Vertrieb im >>Iibertiiren Zei—

tungsverbund<<, regionale Gliedemng, ge-
meinsamer lnformationspool bis hin zur ge-
meinsamen Beilage. Das Thema gemeinsa—
mes Zeitungsprojekt wurde zwar hin und her

gedreht. AmEnde blieb die Einsicht, daB dcr

Unterschied in Inhalt, Politik und Leser-
schaft zwischen den real existierenden ZCi‘

tungen gréBer ist, als das Etikett »libertarc

Presse<<erhoffen lieBe.
Radikal und Freimum fiir IllegalcS~

Schwarzer Faden fiir Kultur und Theorie,

Graswurzelrevolution flit Antimilitarismu5~
die Aktion fiir anarchistische und autonome

Frontberichterstattung . . . ist das in einem

gemeinsamen Projekt unterzubringen?
(. . .) Die [dee von einer anarchislisc .en

Tageszeitung ist Ausdruck fiir die Spannung
zwischen dem Zustand des libertéren Bl‘cittcr'

waldes und der Perspektive eines mogliche"
qualitativen Sprungs. Die libertiiren Medic“

hinken der tatsachlichen Stérke der BeWe‘

gung hinterher.«



Soweit Einschatzung der Mediengrup-

PC bzw. der Aktion, die natiirlich auch nichts

Uberstfirzen wollte, um eine Bauchlandung

méglichst zu vermeiden; deshalb regte sie ein

erstcs Nachfolgetreffen im Libertéiren Zen-

trum in Frankfurt an, das am 4.7. stattgefun-
d3" hat; allerdings schien die Realitéit die

UtOPic bereits wieder fiberholt zu haben: es

Warcn ncben Vertreterlnnen des SF und in—

tCressierten AuBenstehenden keine weiteren

Redaktionen auBer der einladenden Aktion

anWescnd und so wurden nur weitere gemein—
Same Treffen vereinbart.

Seid realistisch, fordert das Unmogliche‘.’
GewiB, die Idee fasziniert. Doch klar ist si— 121“"
cherlich auch, daB es kein Zufall ist, daB un— ‘

sere Presse sich so entwickelt hat, wie sie ist,
‘

“11d daB dies ein inzwischen schon langjéihri-

ger ProzeB gewesen ist. Diese Tatsache a1-

lem, sollte uns alle sehr vorsichtig machen.

Die These dijrfte schlicht falsch sein, daB un-

scre Bcwegung viel weiter ist, als die liberta-

ren Medien, denn nirgendwo sonst zeigt sich

50 kontinuierliche Aktivitiit, wird soviel

Energit: aufgewendet wie im Publizieren 1i-

bertarer Ideen, Aktionen etc.

Auch wenn sich die einzelne Zeitschrift si—

chCrlich etwas anders und vom Anspruch her

Umfasscnder einstuft als dies in der Aktion

VOTgegeben wird, so ist sicherlich richtig, daB

einc inhaltliche und politische Verschieden-

heit existicrt und daB die >>Vorurteile<< unge-

gr
I

' $§~\§<\\

fahr so ausse en,Meoben ehauttpe,

dabei die Bezeichnung >>libertfir<¢ anféingt und

wo aufhort, ware jedoch ebenso noch zu kléi- ‘

ren, wie >was eigentlich Anarchisten von Au-

tonomen unterscheidet und umgekehm _

vermutlich ist es nicht eine bloBe Genera-

tionsfrage? Jedenfalls scheinen uns diese

wichtigen Fragen, an denen sich auch politi-

sche Perspektiven des Sich—Aufeinander—Zu-
-

bewegens diskutieren lieBen, in Frankfurt

ausgeklammert worden zu sein. Eine Grund-

V. lage, die uns auch jetzt, bei der Aufzahlung

V bestehender Zeitungsprojekte zu fehlen

scheint: so fehlen die Direkte Aktion, Freie

Gesellschaft oder Banal, dafiir finden sich die

Radikal oder Wildcat, die sich selbst wohl

nicht als anarchistisch bezeichnen wfirden!?

Doch zurfick zum Ist-Zustand: eigentlich

alle Zeitungen erscheinen zweirnonatlich
oder vierteljahrlich, weil 1) diese Arbeit ho-

norarfrei nebenbei moglich ist (und auch jetzt

schon zu viel StreB, wenig >>Freizeit«, zuviel

>>freiwilliger Arbeit« mitsichbringt); 2) die

Projekte allesamt nicht allzuviel Geld haben

um die Druck— und Satzkosten beliebig oft zu

bezahlen; 3) die zugesandten Artikel (Zuar-

beit) nicht so regelmfifiig eintrudeln (auch

nicht nach z.B. 7 Jahren SF), daB ein monatli—

ches Erscheinen bei gleichbleibender Quali-

téit moglich ware, 4) die Wiederverkiiufer

(und Buchlfiden) weniger Zeit batten, die-

Zeitungen fiber die Scene hinaus auf Demos

etc. zu verkaufen 5) die Produktionsraume

oflem Anspruch??

oft mit den

;
identisch sind, was nur eine beschréinkte An-

‘

zahl von Mitarbeiter/innen zul'aBt.
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ohnrnrauen der Redakteure

Letzteres ware sicherlich durch die An-

mietung von Bfiroréumen zu Risen, d.h. aber

wieder mehr monatliche Unkosten, die die

Leser/innen zu bezahlen hitten oder eben ei-

ne unvergleichlich hohere Auflage als der-

zeit. ??

Mit der Graswurzelrevolution gibt es die

Ausnahme einer (fast) monatlich erscheinen-

den Zeitschn'ft. Ihre Produktionsbedingun—
gen unterscheiden sich deshalb in Punkt 1:

die GWR hat Angestellte und in Punkt 5, sie

hat ein Bfiro. Die Folge allerdings, ein mo-

natlich wachsender Schuldenberg, der nur

noch durch massive Spenden aufgefangen
werden kann und dennoch solange das Pro-

jekt geffihrdet bis die Auflage wieder auf 5000

(derzeit 3200) steigt. Eine nicht allzu einfache

Aufgabe fiir die Redakteur/innen.

Fi‘rr den SF konnen wir die Produktionsbe-

dingungen ebenfalls offen legen: nach wie vor

(Ausnahme Nr.24) liuft die Weiterverarbei-

tung (Falzen, Legen, Heften, Schneiden) an

langen Samstagen ohne Lohnkosten, gleiches
gilt ffir die Arbeit der Redakteure, ohne Ho-

norar bleiben die Artikelschreiber/innen und

auch Photos, Graphiken etc. Ohne Honorar

bewaltigen zwei Leute die téiglichen Bestel-

lungen, Briefe, Kontofijhrung etc.; ohne Ho-
norar arbeiten drei bis vier Tage nach Fertig—
stellung einer Nummer drei bis vier Leute im
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Versand. Ohne Honorar wird der gesamte'SF
von einem Redakteur in seiner >>Freizeit<< ge-

setzt. Um dies fiberhaupt zu ermoglichen,
muBten einige Leute in ihrem Leben Konse—

quenzen ziehen, wie etwa: keine feste Anstel-

lung, die 8-Stunden7Tage mitsichbringen

ki'innte, weniger Geld usw. Trotzdem bend—

tigten wir fur die Herstellung einer Nummer

bereits 1985 (Satzentwicklungskosten,
Layoutmaten'al, Lagerraum, Porto, Druck—

kosten, Versandumschlage, Vorsteuer):
8000.-DM (= 32.000.-DM fiir 4 Nummern im

Jahr; das bediirfte = 22(1) Abos; wir haben

jetzt 1987 bei kontinuierlichem Wachstum

von 50 his 100 pro Nummer: 1700 ABOs,

brauchten also dringend weitere 500 A305

oder Wiederverkéiuferexemplare (ll), um die

reinen Produktionskosten sicher zu decken;

im Moment geschieht dies durch Spenden
oder Kleinkredite aus der Leserschaft).

Soweit die Grundlagen,.die wir fi'lr diese

Diskussion bereitstellen konnen. Was wir

daraus ableiten, dfirfte jetzt verstandlich wer-

den: eine Wochenzeitung braucht mindestens

10 festangestellte Redakteur/innen, ein Buro,

Computer zur Satzerfassung, Lagerréiume,
—

wird sie nicht anderweitig subventioniert:

mindestens 20 000 Auflage, die verkauft wer-

den, — soll die Zeitung an die Kioske, weite-

re 10 000, die so gut wie alle nicht verkauft

werden und zurfickgenommen werden mus-

sen. Sind wir wirklich soweit um dies zu tra-

gen? Bleibt es nicht am Ende an ganz weni-

gen Engagierten hangen’? Wer fibernimmt die

Tragerschaft? Wer holt sich die notwendigen
Kredite? Haben wir schon vergessen, daB die

gewerkschaftlich/Juso-unterstiitzte Die Neue

weder als Tages- noch als Wochenzeitung in

Konkurrenz zur taz fiberleben konnte?

Aber: es gibt Beispiele, daB es funktionie—

ren kann: die Umanita Nova in Italien, aller-

dings getragen von der FAI, einer Organisa-
tion mit einer bald hundertjiihrigen Geschich-

te und mit dem (Produktions-)Zentrum Car-

rara im Hintergrund; und diesen Umstand,

daB es gewachsen ist, sich zu der jetztigen
Form entwickelt hat, sehen wir fiir nochnwich-
tiger an, als dieorganisatorische Basis. Ahnli-

ches gilt fiir die franzosische Le Monde Liber—
*

taire der FAF. Eine Organisation als Trager-

gruppierung gibt es bei uns nicht, die Reemts-

ma-Millionen diirften ffir uns etwas hoher

hangen, als fiir Enzensberger oder Mandel.

Eine gemeinsame Organisation ist so

schnell nicht in Sicht und fiir viele auch nicht

wfinschenswert, auch wenn die Libertdren

Tage Libertare aus den verschiedensten

Gruppen zusammengefiihrt haben, bezieht

die Bewegung ihre Starke nach.wie vor aus

der Vielfalt.'Gelingt es,‘aus diesen Unter-

schieden heraus, zu vielen Themen gemein-
sam zu diskutieren und Theorie zu aktualisie-

ren, Aktionen abzustimmen, libertfire Netze

zu schaffen etc. so ist damit sicherlich ein

qualitativ besserer Schritt gelungen als durch

einen neuen »Verein« mit wohlklingendem
Namen und den iiblichen Abgrenzungsme-
chanismen und Flfigelkéimpfen um die inne-

rorganisatorische EinfluBnahme’. Wir brau-

chen also keine Kopie der GRUNEN anzu-

streben. DaB wir freier, solidarischer, antiau-

toritarer miteinander umzugehen wfiBten, als

diese, beweisen wir besser bei hfiufiger veran-

stalteten Libertiz'ren Tagen. Also keine Chan- ,

ce fiir die anarchistische WOZ (sorry, ihr Zil-

richer)? _

Vermutlich nein. Die Basis konnte aber

auch noch anders geschaffen werden: etwa

durch Vernetzung anarchistischer Betriebe,

Projekte, etc. die alle UberschiiBe (sofern es

welche gibt?) aus ihren Einkiinften anstatt in

den eigenen Bereich in eine gemeinsame Zei-

tung einbringen. Aber wieviele Betriebe gibt
es derzeit? Wieviele einzelne waren bereit

-monatlich feste Betréige aus ihrer Lohnarbeit/

Jobber- oder Arbeitslosenknete abzufflhren?

Und: wer soll diese Zeitung machen? Die

Pluralitat der jetzigen Projekte ergibt ein Ge—

samtbild, das tatséichlich verschiedenste poli-
tische Aussagen enthélt und weitertragt.
Wfirde ein einzelnes Projekt die neue Arbeit

machen, ware eine solche Vielfalt nicht zu er-

warten. Wiirden Redakteur/innen aus beste-

henden Zeitschriften abwandern, ware die ei—

ne oder andere Zeitung sicherlich schwer ge-

féihrdet. DaB die Situation aller Zeitungen fi-

nanziell nicht allzu rosig aussieht, hat die Ak-

tion berichtet; ein weiterer Rfickgang der

ABOzahlen bei einzelnen Zeitsehn'ften, wfir-

de diese auch finanziell in Frage stellen und

die geschilderte Vielfalt vermutlich schneller

>>zentralisieren<< als dies von den Lesern bei

den Libertaren Tagen und den Initiatoren ei-

ner gemeinsamen Wochenzeitschrift gewollt
ware.

Vorstellbar und diskutierbar ist sie den-

noch, die anarchistische Wochenzeitung. Al-

lerdings nicht urn den Preis, daB sie am Ende

die einzige, zentralisierte, anarchistische Pu-

blikation wiirde. Oder noch schlimmer: von

einer einzigen (Monopol—)Gruppe geschrie-
ben und produziert wfirde, der es vorbehalten

bliebe zu prfigen, was unter deutschsprachi-

gem Anarchismus zu verstehen sei. Auch

nicht, wenn wir alle unsere Kréifte daffir ver-

brauchen, und an ihr »genug« haben, weil sie

ja ebensoviel kostet, wie heute die zweimo-

natlichen/vierteljéihrlichen zusammen und

ebensoviel, wenn nicht mehr Lese-Zeit ver-

schlingt. Ein solcher Zustand ware unseres

Erachtens nicht erstrebenswert, vielleicht so—

gar lfihmend und gefiihrlich fflr die Bewe-

gung. Und noch etwas: es ist vielleicht durch-

aus forderlich fiir die eigene Meinungsbil-

dung, wenn mensch 3,4 verschiedene Zeit-

schriften liest und sich mit verschiedenen po-

litischen Anséitzen auseinandersetzt, als wenn

mensch eine Meinung mundgerecht serviert

bekommt. (?) Bei all dem ist die Problematik

Legalitat/Illegalitat noch nicht einmal andis;

kutiert -— wie sollte eine Redaktion beiden

Ebenenentsprechen und zugleich Massen-

blatt werden’?

Vorléiufiges Fazit: vorstellbar ist die Wo-

chenzeitung dann, wenn ein genflgend groBer
Rfickhalt in organisatorischer, finanzieller,

technischer, r'aumlicher Hinsicht auf Ringers
Zeit gewfihrleistet werden kann, wenn genti-

gend neue noch nicht vollkommen ausgela-
stete Schreiberlinge gefunden werden kon-

nen, wenn die lokale Vertriebsarbeit vor Ort

verantwortlich gemacht wird, wenn den be-

stehenden Zeitungsprojekten ein klar umris-

sener Platz in der Presselandschaft erhalten

bleibt, der auch z.B. diese zusfitzlich erschei-

nenden SchWerpunktnummern, Theoriedis-

kussionshefte oder Illegalismen finanziell ab-

sichert, d.h. aus dem Pool der monatlichen

Zahlungen ffir die Wochenzeitung ZuschflBe

zuteilt (wobei natfirlich beispielsweise ein Fi-

nanzbeirat gebildet Werden miiBte, der fiber

diese Gelder entscheidet, der nicht identisch

wéire mit der Redaktion einer Wochenzei-

tung).

Soviel mal zu unseren >>Ableitungen<<, 0b

das alles wirklich wfinschenswert ist? Bcim

letzten FLI-Treffen auf der Waldeck V0m

17.—21.Juni sahen praktisch alle Anwesen-

den das Projekt als zu verfriiht an. Es war nur

ein kleiner Teil der Leserschaft in Frankfurt,

der >>Druck<< in diese Richtung machte. W85

meinen die anderen Leser/innen dam???

Schreibt uns.

Wolfgang Hang
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A-Szene
Information:

Liberfiires Forum in Krefeld gegriindet. lm Mo-

Illcnt >>arbciten wir auf den Gebeiten Internationa-

llsmus/Antiimpcrialismus, antifaschistischer

Kampf, Okonomie und Betriebsarbeit (Flexibilisie-
rung, Jobber) und an derVerbesserung der regiona-
lcn Zusammcnarbeit libertérer Gruppen und Ein-

zclkéimpfcrlnncn. Wir suchen weitcre Regionalkon-
Iaktc. Kontakt: Libertiz‘res Forum,Postlagerkarte
Nr. 054792 C, Krefeld.

In Fulda hat sich eine libertare Gruppe ge-

bildet. Mangels geeigneter Raumlichkeiten

ist sie bislang unter der Postlagerkarte 063403

A, 6400 Fulda zu erreichen.

Passau: Die Vorstellung, die in der Ban—

anenrepublik iiber das “schwarze“(besser:
WeiB-blau-braune, SF) Passau herrschen,

sind meist diffus und das Klischee das da ja eh

nichts mehr zu cindern ist, pragt den Umgang

mit uns Wald- und Wiesenanarchos. Sicher

stimmt da ’ne Menge, aber wir halten es fiir

nicht ganz gefahrlos Freiraume fiir latente

und offene Faschisten, Nationalisten und

sonstige Dummtolpel offenzulassen. So ist

seit 1982 die DVU (Deutsche Volksunion) in

dcr Passauer Nibelungenhalle (in den 30er

Jahren von den Nazis erbaut und heute we’

gen StrauB’ Aschermittwochsreden bekannt).
Es ist wahrscheinlich die groBte Faschisten-

veranstaltung, 2000—3000 Nazis (auch viele

aus Gsterreich und Siidtirol) stehen

600— 1000 Gegendemonstranten gegeniiber.
Leider ist bei der Gegendemonstration vieles

Zum Ritual verkommen, das mit dem Herun—

terbeten dcr ewig gieichen Redebeitrage sei—

nen traurigen Hohepunkt hat. Von dem Ver-

Such ciner wirkungsvollen Verhinderung

kann nicht im entfcrnsten die Rede sein. Au-

Bcrdcm waren die inhaltlichen Diskussionen

der letzten Jahrc, urn ein breites Biindnis

mcist schwach und SPD oder DGB weigerten
sich mit Kommunisten (DKP, VVN) gemein-
Sam zu demonstriercn. Von Antifaschisten

aus anarchistischen/autonomen Zusammen-

hangcn war oft wenig zu sehen. Deshalb ware

CS gut, wcnn am 15.August viele Anfifaschi-

stcn nach Passau kamen um gemeinsam ge-

gcnnaltc und neue Nazis zu demonstrieren.

Ubrigens wollen wir in den néichsten Mo—

natcn die Billige Begegnungsstfitte (BBS) auf—

machen. Sic soll einc Moglichkeit fiiralle un—

d0gmatischen/antiautoritéiren Leute sein sich

Zu trcffcn, lnfos auszutauschen etc. Weitere

Infos zur Gegendemonstralion (mit Riickpor-

‘0). — einc Wiesc zum Zelten organisieren
Wir, cin »Rock gcgen Rechts-Konzert« ver—

mutlich auch —, bei: BBS, c/o Gottfried,

Sclzt'ifferstr,6 8390 Passau.

*Sinnlichkeit und Anarchie. Auf den Liber—

tiiren Tagcn Ostern ’87 in Frankfurt traf sich

Cine Gruppc schwuler Anarchisten und lesbi-

schcr Anarchistinncn, um sich iiber das Ver—

héltnis zwischen Anarchismus und normbre-

Chcndcm Sexualverhalten auseinanderzuset-

2.811. Ein Ergebnis war der Wille, innerhalb

Clncs lcsbisch-schwul-anarchistischen Net-

ZWerks die inhaltlichc Diskussion darfiber

UHd fiber dic Beziehung von Sexualitiit und

Hcrrschaft voranzutcibcn. Ziel soll sein, die

LCsbcn- und Schwuicnbcwegung zur Anar-

chic und die ana’rchistisch-autonome Bewe—

gung zur Sinnlichkcit zu verfiihren. Wir pla—
ncn cin Trcffcn aller am 2. —-4.10.87 im Wald-

SchloBchen bci Gottingcn Kontakt: Auto-

’IOmcs Asia-Schwulcnreferat, c/o Thomas, Jii-

gelstr. I , 6000 Frankfurt/M.

*Aktions—Tage in der Oberpfalz
— wahrend

die Atommiillkonferenz zu Aktionstagen und

einer GroBdemonstration im Herbst aufruft,

machen sich die Initiativen vor Ort Sorge,

daB sich der Widerstand doch wieder zu sehr

auf die GroBdemonstration konzentrieren

wird, obwohl sich die Bauzaunauseinander-

setzungen als politische Sackgasse erwiesen

haben. Sie wollen stattdessen die Zulieferbe-

triebe, die Uberwachung und die Knaste in

dezentralen Aktionen miteinbeziehen und

fordern vor allem fiir diese Aktionen zur Be-

teiligung auf. Da solche Aktionen sehr viel

mehr Vorbereitung erfordern, werden Ar-

beitsgruppen gebildet. Themen sind: Um-

weltbelastung durch die WAA, Existenzsor—

gen der Bauern in der Region, Arbeitsmarkt-

lage der Region, Zulieferbetriebe, Kriminali—

sierung der WAA—Gegner. Geplant sind Vi—

deos, Stelltafeln, Theater, Filme, Diskus—

sionsveranstaltungen, Feste etc. Kontakt: In-

fobiiro Freies Wackerland, Altenschwand 91,

8465 Bodenwéhr.

Nachbemerkung: »Warum eine Bauzaunde.

m0 abzulehnen ist!

Den Ablauf einer Bauzaundemo bestimmt in

der momentanen Situation weitestgehend die

Polizei. Die »Massen«, d.h. die Oberpfiilzer
warden zum wiederholten Mal als Kulisse fiir
das »Gepl¢inkel« funktionalisiert bzw. der Re-

pression ausgesetzt, um die Bosheit der bayri—

schen Staatsregierung zu beweisen. Eine De-

mo am Bauzaunwdre kein sich Entgegenstel—
len gegen Repression, sondem ein sich darauf

Veinlassen. Eine derart fremdbestimmte Bau-

zaundemo wiirde die Anti-AKW-Bewegung

zuriickwerfen slatt politiich offensiv werden

lassen. Eine bundesweite

Kampagne hingegen wiirde die Bewegung
wieder in die Offensive bringen. « (zusammen-

gefaBt aus einem Diskussionsblatt von Anti-

WAA-Gruppen von Berlin bis Alten-

schwand).

FLI (neue Rundbriefadresse!)

5552 Morbach-Mersclleid: Rumpelstilz 2000,

Birkenfelderstr.13 (Hier kann gegen 20.—DM

pro Jahr der FLI—interne Rundbrief bestellt

werden, (lessen eigentliche Aufgabe es sein

sollte (leider meist uneingelostl), die halb—

jahrlichen Treffen vor- und nachzubereiten!

Urn diesem Anspruch gerechter zu werden,

konnen nun zusiitzlich zum RB gegen Porto

und Kopierkosten Arbeitspapiere zu be—

stimmten Themen angefordert werden: Dar-

unter z.B .:

— Dispositive der Macht, Foucault

—— Uberwachen und Strafen, Foucault

— Microphysik der Macht, Foucault

— Die Zurichtung des Menschen, C. Chero-

ver

—- Der Mensch im Netz der Helfer, Hellerich

- Der Mensch als Risiko, Schulz/Wambach
> - Sozialtechnologie, Kern

— Revolutionare und lrre, Schwarze Proto-

kolle
— Sozialtechnologie/Vcrmarktung der Be-

findlichkeit, Thoma

Weitere Materialien, wie SF-Artikel fiir

AG’s direkt anfragen.

Tel. 0653375354 (zwischen 10 und 17 Uhr);

neue Ktonr. 100 145 023, das Konto wird un-

ter der Bezeichnung >>ggh/FLI« geffihrt;

BLZ: 570 698 06 Raiffeisenbank Morbach).

Das FLI-Herbsttrefl‘en findet vom

18.—22.11.87 in Bad Sachsa statt.

KWU-Siemens-
>

El
*lm Mai 1986 wurde zum erslenmal wiederi
nach vielen Jahren, ein lnternationales Anar-l

chistentreffen in Holland (vgl. SF-22 Appeli
scha-Zeltlager) organisiert. Ein zweites -i

aber anscheinend von anderen organisiert J

soil vom 10. bis zum 14.9.1987 stattfinden! '
Der Platz ist noch nicht definitv entschle—

den, lnteressierte konnen sich cies.wegen|
aber an die Kontaktadresse wenden. Das‘

Treffen soil einen ofiiziell organsierten Teil

enthalten, aber genausoviel Raum fiir spon-.

tane bzw. nicht vorher angekfindigte Beitré-;

ge der Teiinehmer lessen. Themen u.a.: An—‘

archisten und Autonome, Zusammenarbeit:

(national und international), Politik im Alltag.‘
Die Texte cler Vortragenden soilen moglichst
vorher iibersetzt vorliegen, eventuell konnen‘

dann auch Diskussionsbeilr'age zu den Refe-

raten vorbereitet warden. j

Der;l<ulturelle Teil lehnt sich an die ErfzihJ

rungen des letzten Trefiens an; Musik, Thea--

ter, Film, Videos, Biichersténde — alles ist:

willkor‘nmen. Kosten ca. 20 Gulden f'Lir Cam-

pingpl‘atz, Programmheft und kulturelle Ver-i,
anstaltungen. Kontakt: IAB/SWP, Postbus’

19230, NL-3501 DE Utrecht. (P. S. : Alles liiuft
miter Vorbehalt!)

‘

*Das offizielle. aber zuletzt als Portugal—in-

tern apostrophierte Jubiléumstrefien der

portugiesischen Anarchisten ist vorbei. An-'

archo— und Anarchatouristen bekommen'

nun unenNartet doch noch eine Gelegenheit:

zum internationalen Kennenlemen in Portu-

gall Eine 'anclere Gruppe plant ein Anarcho.

treffen fiir die iberische Halbinsel v0m

1.—-15.8.87. Es wird Spanisch und Portugie-
sisch gesprochen werden. Vielleicht gibt es

Leser/innen, die diese Sprachen sprechen

und aus den verschiedensten Griinden inter-

essiert sind. Wer direkt hinfahren will: Colec-f

tivo Parreirinha, Apartado I00, P—8300 Silver,

Portugal.

Die Presse des deuischsprachigen Anarchismus. In

letzter Zeit habe ich vermehrt Anfragen nach einer

Kopie meiner 1986 an der FU Berlin eingereichten

Magisterarbeit >>Der deutschsprachige Anarchismus‘

und seine Presse (1843—1939)« erhalten. Da sich!

die Veroffentlichung dieser Arbeit —

bedingt durch-

eine Erweiterung und Vertiefung der Forschung im

Rahmen der Promotion
- noch mindestens drei‘

Jahre hinauszogern wird, babe ich fiir ganz Unge—.

duldige eine auf 15 Exp}. limitierte Anzahl von ge-

bundenen Kapien der MA-Arbeil (400 S.) herstel-
'

len lassen. Neben der pressehistorischen Darstel.;

lung und Untersuchung des deutschsprachigen An-

archismus enthalt sic eine 475 Periodika umfassende '.

Bibliographic. (Uber die iiblichen pressebibliogra. E

phischen Kriterien hinaus konnte fiir cinen GroBteil ,

der erfaBten Titel ein Standortnachweis gegebeni
werden. Interessierte

— die sich nicht von dem i

Selbslkostenpreis von 48: abschrecken lassen —

‘

wenden sich an: Jochen Schmiick, Postfach 440 349,
I000 Berlin-44.

.' >
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Der 2.]uni 1987, 20. Jahrestag der Ermor-

dung Benno Ohnesorgs, blendete bei allen

Erinnerungsanstrengungen und riickwirken-

den Geschichtsschreibungsversuchen eines

aus: die Bewegung 2. Jum' - bekannt vor al-

lem durch ihre spektakulare Entfiihrung des

Berliner CDU Vorsitzenden Peter Lorenz.

Wir wollen mit der folgenden Dokumenta-

tion von Auszfigen aus einer Prozefierklarung

Von Ralf Reinders zum Lorenz/Drenckmann-

ProzeB dies nachholen und damit gleichzeitig
zur Wiedcrbelebung der Amnestiedebatte auf—

fordern. Wichtig erscheint uns die Riickerin-

nerung auch deshalb, weil wir aus den Berich-
ten von den Frankfurter Libertaren Tagen ei-

ne zunehmende Bereitschaft in militanten

Kreisen feststellen konnten, von einer einsei—

tigen Orientierung an »Analysen« und Aktio-

nen der RAF wegzukommen‘ Diese steht imv

mer noch im Zentrum der Aufmerksamkeit,

Wenn es in Diskussionen um die Guerilla

geht. Liegt es (neben den Aktionen der letz-

ten Jahre) daran, daB, wie Fritz Teufel am

4.7.79 in der Taz meinte, deren Aktionen

»MaBlos aufgeblasen<< wurden, wahrend man

die »Bewegung 2. Juni« zu unterdrficken

suchte? Bedeutet die einseitige Fixierung auf

die RAF in Sachen Guerilla also vielleicht ei-

nen Reflex auf die staatliche Propaganda, die

sich diejenigen zum Hauptfeind erklart, die

sie als solche am liebsten hat?

Wir haben unsere Auswahl unter drei

Aspekten vorgenommen:

1 Darstellung der politischen Rahmenbedin-

gungen aus der Sic/1t des »2.Jum‘« und daraus

abgeleitet ihr eigenes Selbstverstiz‘ndnis. (aus

der Sicht van RalfReinders, der seinerseits nur

fiir einen Teil der »Bewegung« spricht). Die-

ses orientiert sich theoretisch vor allem an

Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, ent-

hielt daneben auch zahlreiche Versatzstiicke

— darunter auch anarchistische —

von E.
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Mandel bis Mao .Tse Tung. Es diirfte jeder
aufmerksamen LeserIn deutlich werden, daB '

V es sich mit unserem anarchistischen nur tend- i
entiell fiberschrieidet. i

2 Hintergriinde und Durchffihrung der Lo-

renz-Entfiihrung
3 Reflexionen fiber die Auswirkungen der i
Aktion und Auseinandersetzung mit ihrem l
Selbstverstandnis als Guerilla. i

Wir haben uns deshalb ffir die Wiedergabe :

eines Originaltexts in Auszfigen entschieden,
da nur so der historische Kontext der damali-

gen Aktionen gewahrt bleibt, und wir so —

‘

durch das Zutagetreten zahlreicher Unter- I

schiede und Beschranktheiten im Vergleich
5

zu aktuellen Diskussionen — der Gefahr zu. 1

entgehen hoffen, einen neuen Mythos aufzu-

bauen.

flc
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von Ralf Reinders

»Das Gewaltmonopol wurde durchbrochen<<

1945, als der Faschismus zerschmettert am

BOden lag, sollte es Ziel des Potsdamer Ab—

kOmmens sein, in Deutschland alle Voraus-

Sctzungen zu zerstoren, die jemals wieder das

Aufkommen des deutschen Imperialismus er-

méglicht batten. Dazu gehérte es, die Mono-

Polc zu cntflechtcn und ein grfindliches Ent-
nazifizierungsprogramm durchzuziehen. Em

Entnazifizierunggprogramm, das die deut-

SChe Justiz wohl sehwer getroffen hatte. Aber

die Westlichen, die kapitalistischen Sieger-

mfichte brauchten eine Justiz und sie braueh-
ten sehr bald eine antikommunistische, eme
die cin klares Feindbild und Erfahrung nut
KOmmunistcnvcrfolgungen hatte. Die Stim—

mung in der deutschen Bevélkerung w_ar nach
def Zcrschlagung dcs Faschismus antlkaprta-

listisch. Dcnn so langsam dammerte,‘ daB
nicht Hitler, sondern der deutsche Kapitalis-
mus der Hauptschuldige am 2.Weltkrieg war.

Selbst die CDU trug dieser Stimmung verbal

Rechnung und sah in ihrem Ahlener Pro-

gramm die Enteignung der GroBindustrie

.und der Banken vor. Das ging soweit, dafl die

Bevélkerung Hessens in einer Volksabstim-

mung 1946 die Abschaffung des Kapitalismus
forderte. Diese Volksabstimmung wurde von

einem Besatzungsgeneral mit Namen Clay
fiir ungfiltig erklart. Uns wird dieser saubere

General als Held der Luftbn‘icke verkauft,

aber niemand redet darfiber, daB er den Wil-

len des Volkes unterdriickt hat.

Den westlichen Siegermfichten paBte die

Stimmung in der Bevolkerung fiberhaupt
nicht und noch weniger paBte es ihnen, daB

die Sowjetunion aufgrund ihrer enormen Lei-

stungen und enormen Verluste bei der Zer—

schlagung des Faschismus, ein gesteigertes
Ansehen bei den Volkem der Welt besaB.

Das Kréfteverhéiltnis Kapitalismus gegen So~

zialismus, hatte sich als Folge des 2. Weltkrie-

ges und aufgrund des Befreiungskampfes in

China zugunsten des Sozialismus verschoben.

.

Die Antwort der Westmfichte war die

Spaltung Deutschlands, um den verbieben—

den Rest, der sich heute BRD nenm, als ka-

pitalistisches Bollwerk gegen die Sowjetunion
aufzubauen. Eine der Folgen'dieser Entwick-

lung war das Aufgeben der Entnazifizierung
in den Westzonen Dcutschlands.

Das ist nur ein winziger historischer Ab~

riB, der nur verdeutlichen soll, wessen Inter-

e'sse es war, bereits 1951, also 6 Jahre nach

SchlieBung der KZ’s wieder Menschen wegen
ihrer Gesinnung in .Deutschland zu inhaftie-
ren und politisch zu verfolgen.
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Um die Kommunistenverfolgungen einlei—

ten zu konnen, muBte sich 1951 eine Straf—

rechtskommission hinsetzen und das erste

Strafrechtsanderungsgesetz ausarbeiten.

j Uberfliissig darauf hinzuweisen, daB von den

; 25 Juristen, die dieser Kommission angehor-
1‘ ten, 16 eine Nazivergangenheit hatten. (. . .)

Naeh innnen gab es einen Justizterror der

. durch 600 000 eingeleitete Errnittlungsverfah-
ren gegen politische Gegner zwischen

1951—1964 belegt wird. In den Betrieben gab
es schwarze Listen, Streikverbote und Lfih-

ne, die anfangs die niedrigsten in ganz Euro-

j pa waren. Auch im Pro'duktionssektor blieb

. die Justiz nicht untatig. So hielt der Bundes-

gerichtshof (BGH) am 4.6.1955 in einem Ur—

teil fest, daB Massen— und Generalstreiks, so-

wie Massendemonstrationen, Gewalt im Sin—
'

ne der Hochverratstatbestande sein kOnnen.

1 Massen- und Generalstreik gleich Hochverrat
,

—— auch diese Auffassung des _BGHs hat ihren

Vorlaufer, namlich den §6 der »Verordnung

die jede sozialistische oder radikaldernokrati-

sche Betatigung die Gefahr der Verfolgung
mitsichbrachte. (. . .)

In dieser Zeit sind wir groB geworden.
Deswegen kann auch kein hier vor Gericht

vorgelesener Lebenslauf als eine abweichen—

de Entwicklung einzelner vorgefiihrt werden.

Die Lebensléiufe konnen —

wenn fiberhaupt
- hier nur politisch vorgetragen werden und

zwar nicht als personliche Entwicklung des

einzelnen, sondern als das Leben in einem

Land, das seit seiner Griindung in treudeut-

scher Tradition Terror austibt, um die Macht

der herrschenden Klasse zu sichem. Die In-

teressen des Kapitals gingen in diesem Land
_ schon immer vor den Interessen der gesamten

Gesellschaft. (. . .)
Wir haben ein Wirtschaftswunder erlebt,

das auf die Konchen der arbeitenden Bevol~

kerung ging. Ein System, das die Menschen

auf einen Konsumterror abrichtete, was im-

mer Verschuldung mit sich brachte, und da-

von den Eltern, zu gut iunktionierenden

Schraubchen der kapitalistischen Maschinc-

rie erzogen werden.

Die Formen des Krieges gegen die Kt'jpfe
haben sich heute (Text von 1980, Anm. SF)
etwas veréndert, sind oft noch subtiler, un-

durchschaubarer geworden, aber die Inhalte,

die dieses System darfiber vermitteln will,

decken sich noch immer mit dem hier aufgc-
zéihlten. (. . .)

Unsere Revolte hatte damals einen we-

sentlichen politischen Ausgangspunkt. Das

war die Ostermarschbewegung. Auch WCfln

die Ostermarsche lahmarschige Spaziergéingc
waren und nichts verhindern konnten, so ha—

ben sie doch ihren bedeutenden Teil zu unsc-

ren Lemprozessen beigetragen. Die Ostcr—

marschbewegung war ein Ausgangspunkt def

APO.
‘

APO, drei Buchstaben, die damals fiir ei-

ne Generation Hoffnung bedeutet haben.

Heute tauchen zwar Geschichtsffilscher V0n
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gegen Verrat am deutschen Volk und hoch-

verraterischer Umtriebe<< vorn 28.2.1933.

Noch heute sind politische Streiks und

Streiks, die nicht von den Gewerkschaften or—

ganisiert werden, illegal und verboten. Der
‘

deutsche Kapitalismus war aufgrund seiner

niedrigen Lfihne und Unterdriickung im ei-

‘ gen Land wieder konkurrenzfahig. Damit

hatte er seine alte ékonomische Basis wieder

und konnte als Imperialismus auftreten. Ab

, 1950 trat er wieder in die Arena des imperiali—

1
stischen Konkurrenzkampfes zurfick. Der

1
Auslandsumsatz von deutschen Industriewa-

‘

ren stieg von 1950—1957 doppelt so schnell

wie der Inlandsumsatz. (. . .)
Mit dem Anwachsen der wirtschaftlichen

Kraft des deutschen Imperialismus und be-

sonders wegen seines gestiegenen Kapitalex-
ports, stieg auch sein politischer EinfluB auf

der Biihne der Weltpolitik. Die Dynamik fiir

seine Expansion hat sich der deutsche Impe-
rialismus durch das Auspressen der eigenen-
Bevolkerung geholt. Eine Bevolkemng, ffir

ffir sorgte, daB nicht nur die Vater, sondern

auch die Miitter arbeiten gehen muBten.

Suff, Krankheiten und Gewalttfitigkeiten
bestimmten das Zusammenleben vieler Fami-

lien. Aber was sollten die Menschen schon

machen. Das System bedrohte sie bei Wider-

stand nicht nur durch Arbeitsentzug und Ver-

folgung, es ffihrte auch noch einen regelrech-
ten Krieg gegen die Képfe.

Radio, Fernsehen und besonders die Pres-

se hammerten die Menschen taglich voll: Wie

gut sie es doch batten, wie wichtig Konsum

sei, wie'sinnlos Widerstand ware und daB a]-

les, was nicht der kaputten kapitalistischen
Norm entspricht, eine Gefahr ffir die Monats-

raten darstellt.

Die Pogromstimmung in der Bevolkerung
wurde soweit angeheizt, daB ’Langhaarige
keine Arbeit bekamen, daB sie in den StraBen

gejagt und oft zusammengeschlagen wurden.
Der Krieg gegen die Kopfe sollte daffir

sorgen, daB auch wir, nicht nur in den Schu-

len, Unis und Lehrwerkstatten, sondern auch

Manfred
Kampschulte

Photo
rechts und links auf und geben vor zu wisscn,
was die APO war und wollte. Doch sic war

weder cine reine Studentenrevolte, noch war

sie die antiimperialistische Fundamentalop-
position.

Sic war das, was die drei Buchstaben aus—

sagen, eine auBerparlamentarische Opposi-
toon, in der alle Schattierungen der jungcn
Generation vertreten waren.

Und der allgemeine politische Ausdruck
der Rebellion war der Wunsch und Willey

kollektiv und selbst L'z'ber das eigene Schickslll
bestimmen zu kénnen. Es war der Versuchv
unser Leben selbst und frei gestalten zu kon-

nen und uns nicht linger von irgendwelchcn
schwachsinnigen Autoritaten und Interesscn’

vertretern des Kapitalsbestimmen zu lasscn~

Wir sind gegen unsere Unterdrfickung auf‘

gestanden und haben innerhalb dieses KamP'

fes immer mehr und klarere Vorstellungcn

bekommen, von dem was wir wollen. Die El“

kenntnis, daB nur der Sozialismus in der Lage

ist, die Probleme der Zeit zu lfisen and d3



der Kapitalismus Ausbeutung, Zerstérung,

Krieg und Tod bedeutet, reifte heran. (. . .)

Was uns damals so euphoriseh stimmte,

War die Tatsache, daB wir nicht alleine

kampften. In der ganzen Welt tobte der

Kampf gegen Kapitalismus, Imperialismus
11nd verkrustete Herrschaftsstruktur. (. . .)

Seitdem haben wir cine Menge gelernt und

lemen mfissen. Besonders die Erkenntnis,

daB die antiimperialistische Solidaritc'it, die ge-

gen Ende immer mehr unser politisches Leben

bestimmte, eben nicht der alles verfindemde

Kampf war. Die Erfahrung, daf)‘ unser Anti—

imperialismus keine materielle Basis hatte, die

dim Imperialismus ein fiir alle mal hc‘itte zer-

schmettern kénnen, war ziemlich bitter. Unser

Antiimperialismus war etwas Ideelles, blieb

lediglich moralische Unterstfitzilng fiir die

Befreiungsbewegungen in der 3.Welt.

Zwar war die Unterstfitzung fiir die Be-

freiungsbewegungen im Kampf gegen den

Imperialismus — und besonders den US—Im-

perialismus — wichtig und bleibt auch wich-

§\\\\\\‘:\\\\\§
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tig. Doch der antiimperialistische Kampf fiir

die Unterstfitzung der 3. Welt kann nicht die

tragenda Séule unseres Kampfes gegen die

kapitalistische Maschinerie werden. Er darf

niCht zum Strohhalm werden, den wir freudig

crgreifen, um nieht im Gewiisser der eigenen

Unfahigkeit zu ersaufen, der Unféihigkeit,
den Kampf gegen die ékonomische und poli—

tiSChe Basis des Imperialismus hier und heute

Zu ffihren.

Der Kampf ffir die Befreiung der 3. Welt

k011nm fur uns keine revolutionare Perspekti-

VG sein, konnte er doch nicht unsere eigene
Unterdrfickung beseitigen. Umso langer w1r

“HS mit dem beschaftigten, was wir eigentlieh

Wollten und umso linger wir die Kolonialre—

Volution untersuchten, muBten wir feststell-

1911, daB der Imperialismus nicht auf seinem

gillBeren Feld geschlagen werden kann. (. . .)

Auf langfristig kriegt der Imperialismus
durch die Revolutionen in der 3. Welt

SChranken gcsetzt. Aber diese >>Schranken<<

Sind tcilweise von ihm selbst gewfinscht. Die

Ausbcutung eines >>souveranen<< jungen Na-

tionalstaats ist gréBer als die einfache Plunde-

mng von Rohstoffen aus einer Kolonie! (. . .)

\3
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Nun darf aber nicht der Umkehrschlufl ge—

zogen werden: weil die antiimperialistisehen
Revolutionen in der Mehrheit sich nicht vom

Imperialismus Ibsen kénnen und sogar zu

dessen wirtschaftlicher Expansion beitragen,

mfissen wir sie ablehnen oder ihnen die Soli-

daritéit verweigern. Darum kann und darf es

nicht gehen. Es muB in erster Linie darum ge-

hen, den richtigen Stellenwert der antiimpe-

rialistsichen Revolutionen zu analysieren und

zu erfassen. (. . .)

Gut, aber spétestens an dieser Stelle 5011»

ten wir uns nicht mehr von unseren sinnlichen
‘

Wahmehmungen pragen lassen. Anstatt nur

auf fiuBere die Erscheinung des Imperialis-

rnus zu achten, mfissen wir uns Gedanken

fiber die Ursaehe dieser Erscheinung ma-

chen. Genau da lag ’68 ein Fehler; wir waren

nicht in der Lage von der sinnlicherl Wahr-

nehmung, dem hé'u’teren und revolutionarie-

ren Kampf, dem gréBeren Elend in der 3.

Welt und der Befreiung vom Imperialismus

wegzukommen.

Die sinnliehe Wahmehmung: Imperialis-
mus = Hauptfibel = Hauptwiderspruch ver-

leitete dazu, diese Wahmehmung von der

3.Welt auf die Industrienationen zu fibertra-

gen. (. . .)
Wenn wir ausschlieBlich den antiimperiali—

stischen Kampf hier, fiir die Unterstfitzung

des Befreiungskampfes in der 3.Welt fiihren,

sozusagen als verlangerter Arm der 3. Welt,

so wird es uns nie gelingen bis zum Herz des

Imperialismus vorzudringen, weil der auBere

AnstoB, den der Imperialismus durch den Be-

freiungskampf bekommt, zwar unter Um-

sté’mden die inneren Widerspriiche des Impe-

rialismus vergGBern, nicht aber beseitigen

kann. Beseitigen kann man den Imperialis-
mus nur durch das Losen seiner inneren Wi—

derspriiche. (. . .)
Okonomisch der Ausbeutung auch ande-

rer Nationen fahig, militérisch zu jeder Er-

pressung imstande, bleiben die imperialisti-
schen Nationen dutch den Reichtum, den ih-

nen »ihr« Proletariat schafft. Die Ausbeu-

tung des Proletariats hier, die funktionieren-

de Klassenherrschaft hier ist es, die den impe-

rialistischen Staaten ihre 6konomische und
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militirische Maeht erteilt. Diese Macht zerb—

rechen, heiBt die Klassenherrschaft hier zu

beseitigen, heiBt den Klassenkampf hier vor-

anzutreiben. (. . .)
Als sich 1969/70 die APO so langsam auf—

loste und unsere s‘tiirmisch begonnene Rebel-

lion nur noch einem lauen Lfiftchen iihnelte,
stand die Frage des: »wie geht’s weiter?« per-

manent auf der Tagesordnung. Und aus dem

miteinander Diskutieren, wurde immer mehr

ein gegeneinander. (. . .)
Alle einzelnen Gruppen glaubten nur noch

an die >>Hei|slehre<< des eigenen Kampfes und

der absoluten Wichtigkeit des Bereiches in-

dem man gerade kiimpfte. Die Stadtguerilla
meinte, sie sei die einzige Fundamentaloppo-
sition und fiberhaupt das revolutioniirste

schlechthin. Die Betriebsarbeiter erklérten

‘

die Fabriken dazu, die Stadtteilgruppen die

Stadtteile, die Knastgruppen die Knaste und

das ging munter so weiter.

Anstatt zu begreifen, daB es unseren Wi-

derstand zwar dureh seine Einzelbereiche

mgen
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gibt, diese Einzelbereicbe aber nur durch den

gesamten Widerstand existieren und fiberle-

ben kénnen, kapselten sich die einzelnen

Gruppen ab und verkamen immer mehr zu

Sekten.

Sie, die eigentlich die Triebfeder der Be-

wegung als ganzes batten sein miissen, isolier-

ten sich selbst und isolierten damit die Bewe-

V gung als Ganzes. (. . .)
In diesem Land herrscht das Monopolka-

pital und bestimmt die politische Richtung
niemals aber eine Partei. Parteien diirfen nu;
die vom Kapital eingeschlagene Richtung ab-

segnen oder Streitigkeiten des Monopolkapi-
tals untereinander, als Stellvertreter der je—
weiligen Richtung austragen. (. . .)

Dabei ist die Strategic des Kapitals kein

blindes Schema, sondern eine bunte Palette

der Sicherung der Macht. Es reicht von einer

bfirgerlichen Demokratie mit abgestuften
Repressionswellen bis hin zum offenen Fa-

schismus. Je nachdem, wie gfinstig oder un-

gfinstig die Verwertungsbedingungen fiir das

Kapital sind. Den Unterschied zwischen biir-

gerlicher Demokratie und Faschismus nicht

sehen, hieBe auch, keine richtige Strategie

K
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und Taktik gegen die jeweilige Form der ka-

pitalistischen Herrschaft zu finden. DaB es

bereits innerhalb der bfirgerlichen Demokra-

tie Ansatze und Tendenzen fiir eine faschisti-

sche Gesellschaft gibt, darf uns nicht so blind

machen, daB wir das Differenzieren verler-

nen und biirgerliche Demokratie mit Faschis-

mus gleichsetzen. Die biirgerliche Demokra-

tie und der Faschismus haben aber ein und

dasselbe Ziel, das kapitalistische System am

Leben erhalten.

Eine Herrschaftsform, die man nicht unter

den alten Begriffshiiten wie Faschismus oder

burgerliche Demokratie bekommt, die aber

immer mehr das Leben in der BRD bestimmt

und sich durchsetzt, ist der institutionalle Fa- .

schismus. Eine Herrschaftsform, die nicht

nur eine neue Qualitat hat, sondern sich auch

innerhalb des Widerspruchs biirgerliche De-

mokratie und Faschismus bewegt und von

beiden viel hat. Hatte der alte Faschismus

noch Massencharakter, konnte noch Massen

mobilisieren, so baut der institutionelle Fa-

schismus auf Uberwachung und Kontrolle.

(. . .) Seine Legitimationsbasis ist das, was

die Regierenden immer gem als »schweigen-
de Mehrheit<< bezeichnen. Diese >>schweigen—
de Mehrheit<< gibt es; sie zu leugnen, ware ge-

fiihrlicher Blodsinn. Es ist aber genauso blod-

sinnig, diese schweigende Mehrheit fiir cine

unveréinderliche Legitimation des Regimes
zu halten. (. . .) ‘

Es ist nur klar, wenn einer keine aktive

Massenbasis hat, sondem nur eine »schwei-

gende Mehrheit«, dann verliert er sofort jede

Legitimationsberechtigung, wenn die Men-

schen gegen die Umklammerung und totale

Kontrolle kampfen. Eine schweigende Mehr—

heit die zu einer sich artikulierenden Mehr-

heit wird, ist eine direkte Gefahr fiir das kapi-
talistische System. Das Gefiihrliche ist, daB

Herrschaft technokratisch ablfiuft und sinn-

lich schwerer als der alte Faschismus wahrzu-

nehmen ist. Es ist schon schwieriger, die Be-

drohung sinnlich nachzuvollziehen, wenn alle

Daten von einem Computer gespeichert wer-

den oder ob bei jeder Kleinigkeit ein Schniiff-

ler vorbeikommt und stindig direkt nachfra-

gen muB.

Den Computer sieht man nicht, den

Schniiffler haBt man. Die technokratische

Repression, hat fiir das Regime auch einen

Nachteil. Ist sie erst mal wahrgenommen,
dann entsteht eine Entiremdung zwsichen

>>schweigender Mehrheit<< und denen, die

vorgeben, fiir diese zu sprechen. Ein deutli-

cher Ausdruck ffir diese Entfremdung ist in

der BRD die sogenannte Staatsverdrossen-

heit der Bfirger. Die ist abet im Grunde

nichts anderes als die Legitmiationskrise der
'

Regierenden. (. . .)
Der Abbau der Demokratie in der BRD

(ganz Europa) zeigt, daB sie der Bourgeoisie

angesichtsder Verschéirfung der okonomi'

schen und sozialen Krise hinderlich ‘wird.

Hinderlich bei der Unterdriickung und der

Ausiibung von Macht. Mit dem Abbau will

sie den erwarteten Widerstand im Keim er-

sticken.

Wenn sie bestimmte demokratische Rech-

te abbauen, dann ist es fiir uns notwendig, fiir

den Erhalt und vor alien Dingen den Ausbau

dieser Rechte zu kampfen. Boswillige erken-

nen an dieser Stelle immer einen unlosbaren

Widerspruch: auf der einen Seite die biirgerlj-
che Demokratie als Herrschaftsform des Ka-

pitals zu bekiimpfen, auf der anderen Seite

abet fiir die Erhaltung demokratischer Rech-

te zu kampfen. Dieser Widerspruch ist 165-

bar.

Es k'ann in diesem Kampf nicht darum ge-

hen, lediglich ein bchhen mehr Freiheit zu

erhalten oder zu bekommen, dies ware Re-

formismus. Dieser Kampf muB so begriffen
werden, daB sich in ifim Stiick fiir Stiick ein

BewuBtseins- und EmanzipationsprozeB ent~

wickelt, niimlich'der, daB.sich die Menschen-

politische Formen schaffen — wie Selbstver~

waltung und Selbstorganisation — die es ih-

nen ermoglichen, ihr Schicksal in die eigenen
Hande zu nehmen und es selbst zu gestalten.
(. . -) '

Er driickt auch aus, daB Demokratie nicht

erst’im gelobten Land beginnt, sondem schon

heute im alltaglichen Kampf erlernt werden

muB und auch wird. Selbstverwaltung und

Selbstorganisation imKampf zu erlemen,
sind Basen, die eine sozialistische Revolution

eines Tages moglich machen. (. . .)

Zur Lorenz-Entfiihrung
Diesen Abschnitt beginnen wir mit einem

modifizierten Zitat Rosa Luxemburgsf
>>Wenn ein sogenannter frier Biirger von ei-
nem anderen gegen seinen Willen zwangswel'
se in ein enges, unwohnliches GelaB gesteckt
und dort eine zeitlang gehalten wird, so ver-

steht jeder, daB dies ein Gewaltakt ist. Sobald

jedoch die Operation aufgrund eines ge-

druckten Buches, genannt StrafprozeBord-
nung, geschieht und das GelaB »UHAA-M°'
abit« heiBt, dann verwandelt sie sich in einen

Akt der friedlichen GesetzméiBigkeit. . .«

Peter Lorenz hatte nun den Vorzug, ein-

mal die Gegengewalt der beherrschten K1355e

kennezuleren. Eine Gewalt, die nur die ver-

stehen konnen, die unter der Gewalt der bfif'

gerlichen Klassengesellschaft zu leiden ha-

ben. (. . .) .

Sein Auftritt hier im Gerichtssaal war Spit-
ze, er war das was man unter einem guterl
Zeugen versteht. Natiirlich nicht im juristi-
schen Sinn —

politisch waren seine Aflssage“
gut. Er ist noch immer — obwohl er es selbst

gar nicht weiB — der beste Propagandist def

Bewegung 2. Juni.

Nach den Auflerungen P. Lorenz fiber 581'

ne Zeit bei der Bewegung 2. Juni wird es d0C11
wohl erlaubt sein, auch mal die Frage zu stel-

len, ob es einen der 60 000 Gefangenen in den

Staatsknéisten der BRD gibt, der ahnlich gut

von seiner Haftzeit berichten kann. Gibt 65

einen Gefangenen in den Staatsknasten, def

auch sagen kann, nein, beleidigt Oder g6-

schlagen wurde ich nicht? (. . .)
P. Lorenz wurde als das behandelt, was er

auch als Feind noch bleibt, als Mensch —- und
dieses Erlebnis muB wohl fiir ihn umwerfend
gewesen sein (. . .)

Was hatte das fiir ein Geschrei gegebeny
hatte die Bewegung 2. Juni ihren Gefangenen
so behandelt, wie es in BRD-Geffingnisscn
iiblich ist. Dann hatte die Bundesanwalt-

sehaft Worter wie Folter und MiBhandlungen
hier wohl auf die Tagesordnung gesetzt. So-

was konnte aber gar nicht vorkommen. “’6“

an sozialistischer Revolutionfir, def gegcn
Folter und Unmenschlichkeit kampft, siCh

selbst venraten und aufgeben wiirde, wenn er

foltert oder miBhandelt. (. . .)
Wer z.B. war Peter Lorenz, warum wurde

gerade er mitgenommen? Was fiir eine Be-

deutung hatte er?

Lorenz als Vorsitzender der Berliner CDU
und damaliger Parlamentsvizeprasident war
~ im groBen politischen Rahmen gesehen

’

von geringer Bedeutung. Seine Wichtigkeit
lag zur damaligen Zeit einfach darin, daB laut

biirgerlicher Wahlanalyse die CDU starkste

Panei in Westberlin werden sollte. Also

konnte es sich eine Regierungspartei fiber-

haupt nicht leisten, einen Vorsitzenden der

Opposition -— die auch noch den stéirksten

Zuwachs bei biirgerlichen Wahlen'bekommt
—

zu opfem. Die Bevolkerung hatte sich
dann namlich gefragt, ob da nicht ein lastigef
Konkurrent geopfert wird, und zwar nichta
um die Autoritéit eines Staates zu retten, 5011'

dern um auf langfristig die eigene Partei ZU

starken.

Mit dieser Konstellation begann die

Zwickmiihle fiir die Regierung und sie solltc

sich noch weiter zuziehen. Sie setzte sich fort,

in dem durch die Wegnahme eines Opposi’
tionspolitikers von Anfang an ein Keil le'

schen Regierung‘ und Opposition getrieb?n
wurde. Die CDU wollte ihren Mann mit 51'

cherheit nicht opfem, also war eine EinheitS‘

front der staatstragenden Parteien - g5g‘3“
einenAustausch -— solange unmc‘iglich. 50'?“
ge die Bewegung 2. Juni die gestellten Bedln‘

/



gungen nicht ins Unrealistische steigerte. Das

War, wie wirja wissen, nicht der Fall. (. . .)
Heute an die Aktion ranzugehen, ohne die

Flugschrift der Bewegung 2. Juni — Die Ent-

fl'ihrung aus unserer Sicht — zu berficksichti-

gen, geht nicht. Genausowenig geht es heute,

4 Jahre danach (also 11Jahre, jetzt, SF) noch

genauso euphorisch heranzugehen, ohne all

das zu berficksichtigen, was seitdem passiert
ist. Eine nfichterne Betrachtung der Aktion

hat nicht stattgefunden. Entweder wird sie als

Bullenaktion diffamiert oder als groflartig,
proletarisch bejubelt. Eine Bullenaktion war

Sie schon deshalb nicht, weil sich Bullenaktio-

nen immer gegen das Volk richten, niemals

aber gegen die Herrschenden.

Ob die Aktion nun proletarisch war, dar-

iiber liiBt sich streiten. Eher war sie populi—
stisch. (. . .) In der Aktion steckten die Ele—

mente, die jedes Volk besitzt, das sich wehrt,

Phantasie, Entschlossenheit, List und Witz.

Durch den reibungslosen Ablauf der Aktion

und angesichts der politischen Umstande je—
DEr Tage, waren die Herrschenden gezwun—

gen, die Bewegung 2. Juni als Verhandlungs-

partner zu akzeptieren. Damit hatte die Bew.

2.Juni bereits eines ihrer politischen Ziele er-

reicht.

Zum nachsten Ziel — der Befreiung von

Gefangenen — muB wohl mehr gesagt wer—

an. Denn man kommt an diesem Punkt
’

nicht mehr an der Zum Teil praktizierten The-

SC Vorbei, daB Gefangenenbefreiung Taktik

11nd Strategic jeder Guerilla sei.

Werm Gefangenenbefreiung Taktz'k and

Strategie der Bewegung 2. Jum' gewesen wiire,

dann hdtten besser nicht die Gefangenen die

Koffer gepackt, sondem die, die Aktion

durchgefr‘ihrthaben. (. . .) Eine Guerilla, de-

ren Taktik und Strategic die Befreiung von

Gefangenen sein soll, macht sich nicht nur la-
Cherlich, sie liidt den Feind geradezu em, die

Gefangenen zu ermorden. (. . .)
.

‘

Weil der Kampf gegen die Knaste nur ein

ASpekt des gesamten Kampfes ist, kann die
Befreiung der Gefangenen heute nur eine

Taktik im gesamten Kampf sem, der darauf

abzielt, die Ohnmacht dcr Menschen gegen

die Allmacht und das Gewaltmonopol des Sy-

stems aufzuheben.

Die Befreiung von Gefangenen nun aur
Strategic zu erklaren hieBe die Unterdruk—

kuflg in allen anderen gesellschaftlichen l3e—
reichen zu ignorieren, hieBe auch, die kapita-

listische Maschinerie nicht zu durchschauen.

(..)

Selet-Refleydon

In der Entfiihrung aus unserer Sicht steht

Zi(imlich deutlich, daB sich die Bewegung 2.

Julli als Teil des allgemeinen Widerstandes

begrein. Als Teil, weil ihr klar ist, daB Gue-
filla nichts anderes als eine Methode des poli—

iischm Kampfes ist, eine Methode unter Vie-

en. (. . .

Was h)at die Aktion ausgelost?
—— Sie hat

neben der Anerkennung als Verhandlungs-
Partner, der Befreiung von 7 Gefangenen, dle

ReSignation in weiten Teilen der Linken auf—
gebl‘ochen und vielen Genossen

—- aber mclrt
“Ur denen —

gezeigt, daB das System zwar dle

MaCht hat, diese Macht aber nicht unantast—

bar ist.

Die Bewegung 2. Juni hat gezeigt, dall es

méglich ist, dem Regime der BRD eine

SChlappe zuzuffigen. (. . .) Klar, der Staat1st

daVOfl nicht demoralisiert oder gar schwer an-

geSchlagen worden, so leicht ist das leiderg
nicht. Aber sein Gewaltmonopol wurde

durChbrochen. Es muBte einfach durchbro—

’\

chen werden, um allen Lenten —

die, in die-

sem Land von Berufsverboten, von dem fast-

perfekten Uberwachungsapparat, von Ar-

beitslosigkeit, vom Knast, von Horrorstadt-

tellen, von einer zerstorten Umwelt betroffen

sind, Hoffnung und Mut zu machen. (. . .

Wir wollen auch auf die negativen Folgen
der Lorenzaktion eingehen. Die Wut des Re-

gimes hat sich naeh der Freilassung von Lo-

renz natiirlieh gegen Menschen ausgetobt,
die aus den Zwangen des Systems ausbrechen

wollen. Gegen Jugendliche, die ihr Leben

selbst organisieren wollen. Die Exzesse im

Weissbecker- und Rauch-Haus sind Belege
dafiir.

Der Versuch die legale Linke und alle

Menschen, die iiberhaupt aus dem Rahmen

fallen, dutch Razzien, Wohnungsdurehsu-

chungen und Bedrohungen einzuschiichtern,
sind weitere Belege. Teilweise waren viele

Genossen nach der Freilassung von Lorenz

von der Repressionswelle wie gelahmt. (. . .)
Fiir uns heiBt es, wenn der Gegner uns um—

zingeln will, ausweichen. (. . .) Einem Geg-
ner ausweichen kann abet nur der, der sich
nicht auf ein dogmatisches Konzept oder Re-

29

Unbeteiligte werden durch Aktionen der

Bewegung 2. Juli nicht bedroht, das zu ver-

mitteln warund ist wichtig. (. . .)

9E5 gibt genug bfirgerliche Propagandisten,
aber auch Genossen, die uns das imperialisti-
sche Lager als Einheit ohne nennenswerte

Widerspn'iche verkaufen wollen. Als ein La-

ger, wo sich alles bedingungslos unter die He-

gemonie der USA stellt.

Als Beweis solcher Thesen mtissen immer

die fiir uns alle so schon sichtbaren Biindnisse
und sonstigen Vereine der Imperialisten her-

halten. Einmal die NA T0, einmal die TRI-

LA TERALE, einmal der IWF. All diese

Biindnisse stellen sich uns als Bfindnisse der

>>friedlichen<< Aufteilung der 3. Welt durch

den imperialistischen Block dar. Nur, so'
friedlich verlaufen diese Bfindnisse der Impe-

rialisten‘ untereinander gar nicht. Zwar an-

dern sich die Formen des Kampfes unterein-

ander permanent und sind oft nur schwer aus-

zumachen. Wer aber die Statistiken des Wa-

ren- und Kapitalexports der Imperialisten
nicht nur betrachtet sondern untersucht, wird

sehr schnell feststellen, daB der Stahl-, Auto-,
Textil- und Wéihrungskrieg wie auch die Ril-

zept beruft: (. . .) Ala neue politische In1t1at1~

ve mfissen die beiden Aktionen betrachtet

werden, die hier unter den Begriff Negerkufl-
banken laufen. Es wird zwar allgemein ange-

nommen, daB es nur SpaB war, Negerkfisse
zu verteilen. Das ist aber ein Irrtum. Vermut-

lich hat es auch SpaB gemacht, viel wichtiger
war aber, daB die Bewegung 2. Juni nach der

Lorenzaktion nochmals deutlich machte, daB

sie bei Aktionen — und auch sonst — Bonzen

und Unbeteiligten unterschiedlich gegen-

fibertritt. Der eine wird entfiihrt, der andere

kriegt Negerkfisse.
Eine sozialrevolutionfire Gruppe fiber-

zeugt nicht nur durch die StoBrichtung der

Aktion, also den Inhalt - sondem sie wirbt

auch durch die Form des Auftretens fiir sich.

Und fiir richtig'e Inhalte sind auch nicht belie-

big viele Formen verfiigbar.
Zu einer Zeit, wo der Staatsapparat immer

wieder seine Propaganda darauf abrichtete,
daB Aktionen zur Gefangenenbefreiung nicht

nut Figuren wie Lorenz, sondern auch jede
Blumenfrau von der Ecke treffen konnte, war

es besonders wichtig, eine Form des Kampfes
zu wahlen, die den Inhalt revolutionarer Poli-

tik transparent machen und die Staatspropag-
anda leerlaufen lassen sollte.

stung der Notwendrgkeit entspringen, die In-

teressens— und EinfluBspharen des eigenen .

Staates — als Sachverwalter des Kapitals —-

gegenfiber den Konkurrenten auszubauen.

Und weil dieser Konkurrenzkampf aufgmn.

denger gewordener Markte immer scharfer

wird, werden sich die Spannungen innerhalb

des imperialistischen Lagers vergroflem.

(. . .)
Wir stehen noch am Anfang der Span.

nungsstrategie und diese Entwicklung und

auch die Taktiken der einzelnen kapitalisti—
schen Staaten sind nicht einwandfrei zu

durehschauen. Doch eins steht fest und zeich—

net sich immer deutlicher ab: die Amerikaner

wollen den immer Starker werdenden EG-

Imperialismus als Konkurrenten schwachen.

So sollte man auch nicht vergessen, daB in

Amerika schon offen fiber Krieg in Europa
und deren wirtschaftlichen Nutzen fijr die

.USA diskutiert wurde. (. . .)
Eine unserer wichtigsten Erfahrungen im

Kampf ist es, sich niemals auf eine Form des

Kampfes festzulegen. Das ffihrt zum Dogma-
tismus, zum Fetischismus und letztlich zur po—
litischen Erstarrung.

Photo:
Manfred

Kampschulte.



Wenn das menschliche Leben keine Zukunft

mehr hat, scheint man sich an Gedenktage

und Jahresfeiern zu orientieren und wenn den

Zeitungen nichts mehr einfallt, laBt sich in

Steins Kulturfahrplan immer etwas finden,

was gewfirdigt, gepriesen und einem Publi-

kum aufgetischt werden kann, welches zwi—

schen den konkurrierenden Gedenktagen

langsam den Uberblick verliert. Mitten in der

750—Jahrfeier, die nun dem unerschrockenen

Berliner nach dem Motto >>Dabei sein ist al—

les« nicht zur Last fallt, weil- sein Innerstes

schon jubiliert, wenn er von Ferne einem

Staatsoberhaupt zuwinken darf, und welche

anderen, denen die Langeweile‘eines Rent-

nerdaseins erst noch bevorsteht, vor allen

Dingen an den fiberfiillten U-Bahnen und an

den fiberall im Weg herumstehenden Touri-

sten und Polizisten auffallt, mitten in diesem

verordneten Rummel, in dem man mit stolz-

geschwellter Brust die Tatsache feiert, daB

die Berliner Mentalitét ausgehend von ihren

Ursprfingen in den teutonischen Urwaldem

bis hin zur hochtechnologisierten Zivilisation

unverandert und bieder geblieben ist, darin

bestatigt sich ein weiteres Mal der Stand des

vorherrschenden BewuBtseins, welches sich

durch Mangel an Neugier auszeichnet und

welches Schutz sucht beim Herkommlichen

und Gewesenen.

~Mit der auf Jahreszahlen fixierten Erinne-

mngsarbeit,_,die_vim sprichwortlichstenSinne
aufarbeitet, was die Gesellschaft an Untaten

zu verantworten hat und sich deshalb als Me-

thode des kollektiven Gedachtnisschwundes

einer immer gréBer werdenden Beliebtheit

erfreut, mit dieser Erinnerungsarbeit glaubt
man nun auch dem Datum einer Geschichte

beizukommen, die am 2.11mi ihr zwanzigiiih-

riges Jubiléium feierte.
‘

Eine Ausstellung im Foyer der Hochschu—

le der Kfinste hat die Erinnerung auf “Politi-

schen Photographien“ festgehalten, zwanzig
Jahre nach dem 2.6.67 organisiert Stattreisen

eine “Stadtrundfahrt durch die Geschichte

der Studentenbewegung“, zwei Wochen lang
wurden im Tommy-Weisbecker Haus der

“2.Juni 67 und die Anfiinge der APO, oder:

Die Geschichte einer Liebe“ mit Workshops,

Vortriigen, Gesprachen und Aktionen rekon-

struiert.

In diesen Raumen war gleichzeitig eine als V

Ausstellung mtierstandene Dekoration zu

sehen, wo verstreute Broschfiren, Plakate

und Zeitungsausrisse den vom workshopping
miiden Veranstaltungsteilnehmer, der in die-

sem Zeitungslabyn’nth nur den Ausgang
suchte, zur lustigen Schnitzeljagd aufforder-

te. In dieser diffusen Suche nach Vergangen-
heit war ein Hang zur ziellosen wie intensiven

Recherche nach der Welt von Gestem zu be-

merken, in dem “Die geistige Energie der

Studentenbewegung und die Schwierigkeit,
damit umzugehen“ genauso abgehandelt

hulte
gain?“

. Manfred
Photo -

wurde, wie der vom aktuellen Bezug nur SO

strotzende Dialog mit dem Titel “Marx und

die Sprache der Steine“. Die als Workshops

getamten kollektiven Plauderstunden Spfif'
ten “APO-Material im historischen Schrank“

auf, in dem jeder wfihlen durfte, ohnc sich

mit der Frage qufilen zu miissen, welchcn

Wert der leicht vergilbte Plunder fiir die hCU‘

tige Zeit noch besitzt. So durften die ProtagO‘
nisten der historischen Ereignisse wieder ein‘

mal ihre Geschichte erzahlen und dcr nach'

folgenden Pfadfindergeneration auf dcr Su-

che nach den Urspriingen ihrer Schmalspur-
geschichte darlegen, daB sie das Beste ver—

paBt haben.

Und als ob nicht diesem Jubilaum mit die-

sem Kauderwelsch z.B. eines Rainer Lang'
hans Genfige getan ware, wobei die abgrufld'
tiefen Erkenntnisse dieses Innerlichkeitsapo’

stels, begreift man sie als Konsequenz der da-

maligen Geschehnisse, ein guter Grund wii'

ren, dieFeier abzublasen, -—

hangten sich

Rundfunk, Fernsehen und Zeitungen an die

altemativen Schrittmacher. Mit eincm Auf‘

macher in der taz wurde der Reigen eroffnfit
und in einem dreiseitigen Artikel von Klaus

Hartung konnte man noch einmal genfl“
nachlesen, wie gemein damals die Polizci 291'
wesen ist, die nach der vom damaligen P01"

zeipréisidenten Dimming empfohlenen L?‘
berwursttaktik vorging. Abgebrflht von 131"

dern heutiger Demonstrationen hingegcn’
entlockten Aufnahmen der Ereignisse vom

‘

Juni 67, die in einer Diskussionssendung Vom

NDR ausgestrahlt warden, dem Mederafl?’r
/
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Aus dem lnhalt:

C Aktionen gegen Stade

Stillegungs—Kampagne
Schrottreaktor Stade

O Radioaktive Molke

Irrfahrt einer Altlast

Emsland - Mullplatz der Nation

0 Atommiillkonferenz
und Bundeskonferenz

AG-Berichte, KWU-Kampagne

Herbstaktionen Wackersdorf

O Gorleben

10 Jahre Widerstand:

(K)ein Grund zum Feiern?

O und die Rubriken:

Kriminalisierung

(u.a.: Radi-Aktiv-Prozefl)
Standorte

(u.a.: Kalkar, UAA)
WAAckersdorf

(Chronik Dez — Feb)

die ”atom” (friiher: Atom-Express und

.

Atommiillzeitung) erscheint alle zwei

Monale, kostet 4,- DM und sollte unbe-

dingt abonniert werden.

Beslelladressen:

Goltinger Arbeitskreis gegen

Alomenergie, Postfach 1945

3400 Gottingen, Tel. 7700158

oder: Giinter Garbers, Posener Str. 22

2121 Reppensledl
Probeexemplar gegen Einsendung' von

DM 4,- in Briefmarken.

Stefan Aust: »Das sieht ja alles ziemlich

harmlos aus.« Und in der Tat liegt das er-

staunliche, daB der 2. Juni zu einem histori-

schen Datum werden konnte, zur Geburts-

stunde der Studentenbewegung, in der Dis-

krepanz der 'Harmlosigkeit der Bewegung,

die sich mit hoflichen Protestnoten gegen ei-

ne restriktive Hochschulpolitik zur Wehr

setzte, und den Reaktionen in der offentli.

chen Meinung, in' der ein sich an einem Pro-

testplakat festklammemder Student zum

Krawallmacher und potentiellen Amokléiufer

aufgebaut wurde.

In der Nordkette hatte Aust also zum Plau-

derstiindchen geladen, um sich von Joschka

Fischer, Tilrnann Fichter, Peter Schneider

und Bommi Baumann auf der einen Seite und

von Sontheimer, Biedenkopf, Fetscher und

Lowenthal auf der Gegenseite seine Lieb-

lingsfrage erortern zu lassen: »Hat sich die

Republik geandert7<< Und da sich in diesem

Punkt alle einig waren, konnte man zum an-

genehmen Tell cles Abends fibergehen. Man

wechselte Worte, ohne sich weh zu tun und

man tauschte Erinnerungen aus als sei man

auf einem Klassentreffen mit den alten Leh-

rem, denen man nach zwanzig Jahren nichts

mehr vorzuwerfen hat und denen man nur be-

weisen will, dafi man inzwischen besser Be-

scheid weiB als sie. So ging es vor allen Din-

gen um das bessere Erinnerungsvermogen

und darum, ob schon vor dem 2.6. die Revo-

lution auf dem Programm stand oder erst da-

nach. Wahrend also die groBen Ereignisse
vor allem in der Mimik Fischers ihren Verfall

metaphorisch wiederspiegelten, wo cine im

Fett zu ersticken drohende pausbackige Rhe-

torik den besseren Demokraten zu verteidi-

gen suchte, als den sich die ehemaligen Revo-

Iutionéire inzwischen verstehen, wurde es

trotz Fichters schwabelnder Belehrungen in

der fast zweisti‘mdigen Sendung ffir fijnf Mi-

nuten interessant, als von Peter Schneider die

Amnestie fiir die ehemaligen Genossen ins

Gesprach geworfen wurde, die sich etwas zu

ernsthaft mit dem Gewaltmonopol des Staa-
_

tes auseinandergesetzt batten. Aber ohne

den Rahmen der Plauderstunde zu verlassen,
wurde dariiber in einer Beilaufigkeit geredet,
die nicht im Entferntesten an die Notwendig-
keit erinnert hatte, die sie fiir die Gefangenen
hat. Als dann die kaum begonnene Diskus—

sion von Stefan Aust mit einer Frage zum Er—

fahrungsschatzkastlein der Beteiligten abge-
brochen wurde, konnte man das weder be-

dauerlich noch verwunderlich finden, und

nur in Verwechslung der Talkshow mit einem

iiber die Amnestie entscheidungsbefugten
Gremium lieBen Klaus Hartung in einem taz-

Kommentar fiber die Sendung die bitteren

Worte schreiben: »Das ware vor 20 Jahren

nicht geschehen.«
'

Wie wahr. Vor zwanzig Jahren ware so al-

lerhand nicht geschehen, so waren vor allen

Dingen die in der FR, ZEIT und Spiegel ver—

offentlichten Erinn‘erungsartikel kaum mog—

lich gewesen, und zwar aus dem einfachen

Grunde, well man damals besseres zu tun hatv

te. So konnte es Ekkehart Krippendorf, wie

er im Spiegel verrat, ffir seinen Frieden mit

der Gesellschaft méglicherweise schon genii—

gen, wenn man dem erschossenen Ohnesorg

eineGedenktafel aus Bronze widmen wiirde

und als Hinweis darauf, daB sein Vorschlag

nun so abwegig auch wieder nicht ist, erzahlt

er von der Ponte Garibaldi in Rom, wo eine

ebensolche Gedenktafel an einen ahnlichen

Fall der »Gewalttatigkeit des Regimes<< erin-

nert. DaB dies in der BRD alles nicht so ist,

deutet Krippendorff als einen Mangel an poli-

tischer Kultur und fehlendem Geschichtsbe—

wuBtsein, was in der Konsequenz dazu fiihrt,

daB die GRUNEN als »Abgeordnete zweiter

Klasse<< eine kfimmerliche Existenz fiihren

mfissen, >>ausgeschlossen<< und »ausgegrenzt«

von allen Amtern und Entscheidungen.

Bundestag eine verfolgte Unschuld sieht, an

der exerziert wei‘de, was in Wirklichkeit ge-
sellschaftliche Minderheiten erleiden mils-

sen, heiBt, imvmittlerweile beliebt geworde-
nen Rollentauschspiel zwischen Verfolger
und Verfolgten, sich als diskriminiertes 0p-
fer zu wéihnen, wo langst harte Profis die wei-

chen Sesse] der Macht dn'jcken, heiBt, die ge-

sellschaftliche Realitat verschonern, ein An-

liegen, in dem man sich nicht nur mit Kohl ei-i
nig zu sein scheint, heiBt weiter, unter den

Tisch zu kehren, was wirkliche gesellschaftli-
che Diskriminierung betrifft.

Erinnerungsarbeit kann man aber auch an-

ders machen, wie Uwe Wesel, Professor ffir

Rechtsgeschichte und Zivilrecht an der FU‘

Berlin, in der ZEIT dargelegt hat. In melan-

cholischer Stimmung begibt sich Wesel an die

Uni, diesmal jedoch als Flaneur und feinsin-

niger Beobachter, der seinen tagtaglichen

Weg zur Arbeit diesmal mit anderen Augen
wahrnimmt, durch die Brille der glorreichen
Historic und man sieht seine Augen fdrmlich

glanzen, wenn er am geschichtstrachtigen
Audimax vorbeikommt. Beim »Herum-

schnuppern<< entdeekt er mit sieherem In-

stinkt Dinge, die ihm im Alltag verborgen ge-

blieben sind. Zum Beispiel: »Die Studenten l

sind fibrigens nicht so schlecht wie manche
‘

meinerm Und weiter: »En passant mit dem ;

typischen Problem eines Hochschullehrers :

beschaftigt, némlich der Frags, wie erwecke 1
ich in den Studenten mehr Interesse ffir mei- i;
ne langweilige Arbeit, grfibelt Wesel so vor

sich hin, um sich schlieBlich Dingen zuzuwen-

den, die ihm wirklich am Herzen liegen: der

Gremienpolitik an der Hoehschule und dem

Problem, wie man eine Professur sicher im
'

Kompetenzgerangel und vor Neidem be-

wahrt und seine Position zu den Konkurren-

ten ausbaut. Hier filhlt sich Wesel wohl, denn

da ist alles wie damals in der Weimarer Repu-
blik: »Die Linken wollten alles, die Rechten

auch, die Liberalen in der Mitte wurden auf—

gerieben.«
In diesen wehleidigen Erinnerungen an die

»Rote Kaderschmiede zwanzig Jahre nach

der Revolte« fehlt dann nur noch Gollwitzer,
der das Wort zum Sonntag schon am Diens-

tag, den 2.6. ,
vor der Deutschen Oper in Ber-

'

lin sprach: »Und da's allerwichtigste aber: Wir

wollen bei der Stange bleiben. Wir wollen in

der Richtung bleiben . . . Wir wollen zusam-

menbleiben . . . Denkt an die Kinder, dann

wiBt ihr, woffir ihr das tut.«

Amen.
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Den Knast ent-tabuisieren . . .

- Teil II

Wir haben in SF-24 eine Serie fiber bundes-

; deutsche Knastwirldichkeit begonnen, in der

Absicht Knast zu »ent-tabuisieren«. Die Re-

sonanz lieB (noch) weitgehend auf sich war-

ten, obwohl die GAL-These!) nicht ganz un-

problematisch waren. Die Knastdiskussion

auf den Libertfiren Tagen bestitigte uns je-

dnch, dull ein Problembewufltsein in der li-

bertfiren Szene vorhanden ist und auch das

Defizit gesehen wird. Direkte Auswirkungen
hatte der Disknssionseinstieg nur insofem,
dais die FAZ daraufhinwies und der Straubin»

get Knast die Seiten aus dem SF heraustren-

nen lieB, bevor er die Zeitschrift an die dotti-

gen Bezieher aushandigte. In dieser Nummer

wollen wir ma! gnnz praktisch sein und die

Bedingungen des baden-wiirttembergischen
Frauenknasts '»Gotteszell« bei Schwfibisch

Gmi‘lnd auflisten -—

nur um die Reglememie-
rung bis ins kleinste Detail allen Bewohnern

dieser freiheitlichsten Republik auf deut-

schem Boden zu prisentieren. Hinzugefiigt
werden mufl noch, daB dies schriftliche Vor-

schriften sind und dafl im Einzelfal] der An-

staltsleiter auch willkiitlich andere Anord-

nungen trefl’en kann —

gegen die sich aller-

dings, vorausgesetzt frau kennt ihre Rechte,

angehen lfiflt.

mm

Mitgebracht werden darf:

Schreibmaterial:

10 Buntstifte

einige Kulis

Bleistifte

Ffillfederhalter (keine Metalikappe, Wagen
Verdacht, als Instrument fur Drogenpfc1ff-
chen zu dienen)

Schreibpapier
ungefiitterte Umschlage (in Verpackung)
Durchschlagpapier
33 X 80er Briefrnarken

10 Bficher, 1 Taschenkalender, 1—2 Poster

Fotos (keine Polaroid—Sofort-Fotos)
. ‘

1000 gr. Wolle (maschinengewickelt, orlgl-

nalverpackt)
2 Paar Stricknadeln

Geschirr, d.h. lTasse, 1 Teller

1. Jogginganzug (nieht einfarbig blau, Um

nicht mit dem Geffingnispersonal verwechsclt
zu werden, das blau gekleidet ist)

4 Packchen Zigaretten Oder 3 Packchen

zum Selbstdrehen und Blattchen

Schmuck: Ehering, 1 beliebiger Ring
1 Paar Ohrringe (nur Stecker)
1 Kette

1 Armbanduhr Oder 1 Wecker

Brille

Kérperpflegeartikel:
1 Kérpercreme
1 Kamm, Biirste

Pinzette

Zahnbfirste

manchmal: Seife, Shampoo, Zahnpaste
Haargummis

Achtung: es darf nichts Aufgeklebtes reinge‘
nommen werden.

Ankunft und Aufnahme

An der Pforte miissen Ladung zum Strafan-

tritt und Personalausweis abgegeben werden.

In den sogenannten Effekten erfolgt dann die

Personalaufnahme. Fragen nach Beruf und

Familienstand mfissen beamwortet werden.
Es ist ratsam, die Frage nach Drogenabhiin-
gigkeit zu beantworten, da sonst bezfigliCh
Besuch und Obstgeschenken mit Nachtcilen
zu rechnen ist. Ebenso ist es von Vorteil, einC

Kontaktadresse von drauBen anzugcbcn.
Desweiteren werden Fragen nach Fremd-

sprachen, Erbkrankheiten, Arbeitsversiche-

rung und Arbeitgeber gestellt.
Nach der Aufnahme muB sich frau auszic-

hen und es werden ihr Knastklamotten zuge—

teilt, wobei die EinkEeidung von gefangenen
Frauen vorgenommen wird. Es ist ratsam,

sich beim Auswfihlen Zeit zu lassen, da die

Kleider mm in besonderen Fallen umge-
tauscht werden dfirfen. Auf Material und

GréBe achten. Die eigenen Kleider werden

auf Wunsch gewaschen. Frau bekommt dann

noch Bettzeug (4 Decken), Geschirr, wenfl

nétig Seife, Zahnpaste, Zahnbfirste, Kamm

ausget'eilt.
'

Tampons, Binden, Kleinkalibermedika-

mente und Putzmittel sind in den Gebz‘iudcfl

jederzeit verffigbar.
Nach 1—2 Tagen erfolgt eine arztliche Un-

tersuchung (Abstrich, Blutdruck, AIDS‘

Test, Wiegen, spiter TBC—Réntgen). AUBCY‘

dem stellen sich die Sozialarbeiterin und der

katholische Dekan, bzw. die evangelische
Pfarrerin vor.

‘

Zum Personal gehéren neben den Voll-

zugsbeamtinnen 3 Psychologenl-innen, 4’

SozialarbeiteII-innen, 4 Lehrerl-innen un

einige Polizisten.
/
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Die Zelle
.

Die meisten Frauen sind in Einzelzellen un-

tergebracht. In besonderen Fallen, die von

der Arztin bestatigt warden miissen, und bei

Selbstmordgefahr wird frau in Zellen fiir

mehrere Frauen untergebracht. In der Zelle

befindet sich 1 Belt, lTisch, 1 Schrank, 1 Re-

gal, 1 Stuhl, 1 meist abgetrenntes K10 mit

Waschbecken, Neonlicht und manchmal Vor-

hanga.

Wfihrend der Woche sieht der Tagesablauf
auf der Zugangsabteilung folgendermafien
aus:

5.30 Uhr Wecken bzw. AufschluB

7.30— 11 Uhr EinschluB

11.30 Uhr Mittagessen
13.00—14.00 Uhr Hofgang
14.00— 16.30 Uhr EinschluB

16.30 Uhr Abendessen

17.00— 18.00 Duschan

18.30 Uhr EinschluB in Zelle oder Gemein-

schaftsraum

22.00 Uhr EinschluB in Zelle

23.00 Uhr Licht wird zentral ausgeschaltet,
mittwochs und samstags erst um 24.00 Uhr.

Die Zellan sind feiartags bis 14.30 oder 17.30

gefiffnet. Nach etwa einar Woche erfolgt die

Verlegung vom sog. Zugang in:

Zellanbau (Kurzstrafan)
Neubau (Langstrafen)
Jugendabteilung
Junge Erwachsenen-Abteilung (bis 25 Jahre)

Mutter-Kind-Abtailung (Kinder bis 3 Jahre)

Freigiingerinnen-Wohngruppe
Frau muB mit Varlegungen rechnen, da Platz-

mange] herrscht.

Arbeit

Wiihrend der Zeit auf der Zugangsabteilung
kommt der Arbeitsinspektor, der die Arbeit

zuteilt. Es besteht Arbeitspflicht. Die Ar-

bcitszeit geht von 7.15 Uhr bis 15.15 Uhr.

Von der Arbeit fraigestellt wird nur diejani-

ge, die:

1. aus gesundhaitlichen Griinden nicht arbei-

ten kann. Ab 65 Jahren muB frau nicht mehr

arbeiten.

2. von dar Arbeit aus anderen Grfinden frei-

gestallt ist, z.B. Priifungsvorbereitung (Be—

stiitigung dar Ausbildungsstelle).
War die Arbeit verweigert, der droht mei-

stens Freizeitverbot und Einkaufssperre (oh—

ne Arbeit kein Lohn, kein Taschengeld). Bei

lingerer Arbeitsverweigerung droht fiir eini-

ge Tage der Bunker, eine Isolierzelle ohne

Kontakt zu andaren Gefangenen. Zum Wa—

Schen wird morgens ein Eimer Wasser in die

Zelle gestellt, dia Toilettenspfilung wird von

auBen betiitigt. Die Kleidung ist auf Pyjama
beschrénkt. Als Laktiire steht lediglich eine

Bibel zur Varfiigung.

Arbeitsmoglichkcitcn
Bilgelei, Niiherci, Dias zusammenstecken,

Wiischerei, Kiiche, Putzfrau, Hausmadchen

u.a.

Der Lohn betrfigt 79—109 Pf/Std.

Bei Langzeitstrafen besteht die Moglichkeit
einer Malerinnen-, Nfiherinnenlehre und

Schulbesuch.

Einkauf

Vom eigens mitgebrachten Geld darf in den

ersten 4 Wochen fiir 67 DM aingekauft wer-

den. Kaffee und Tabak, die frau gleich am

Anfang erhiilt, wird vom mitgebrachten Geld

bzw. Taschengeld, das bei nicht selbstver-

schuldeter Arbeitslosigkeit baantragt warden

kann, einmal monatlich eingekauft (Haupt-

einkauf). Schraibmaterialien und Obst kon-

nen zuséitzlich im Nebeneinkauf besorgt wer-

den.

Pakete

1 Wahlpaket 3 kg
1 Weihnachtspakat 5 kg

1 Osterpaket 3 kg
Alles muB in Originalverpackung varsandt

warden. Zum Inhalt siehe Informationsblatt

dar Anstalt. Die sogenannten Paketmarken

miissen baantragt warden.

Besuch

Die Besuchszait betrfigt im Monat 1 1/2 Stun-

den, die in dreimal 1/2 Stunde bzw. 1 Std. und

1/2 Std. teilbar sind. Der Besuch wird op-

tisch, in besonderen Fallen auch akustisch

iiberwacht. Teilwaise muB mit langen Warre-

zeiten gerechnet warden, da our 3 Besuchs-

zellen zur Verfiigung stehen.

Besuchszeiten: Do 13—18 Uhr

Sa/So 9— 18 Uhr

Bis zu 3 Besucharl-irmen sind gleichzaitig er-

laubt (AusweisBerforderlich). Es diirfen 1 1/

2 kg Obst mitgebracht werden und 6,20 DM

ffir Zigaretten und Kekse (zu kaufen bei der

Vollzugsbeamtin) ausgegegeben warden. Die

sog. Paketmarken (ffir Biicher, Wolle u.ii.)

konnen bei der Besuchszeit fibergeben wer-

den (Ohne ‘Marke kommt nichts an). Bei

Strafe wg. Bataubungsmittelgesetz darf nur

durch Trennschaibe gesprochen warden.

2X2 Stunden diirfen Kinder (bis 14 Jahre)
in einem gatrenntan Raum ohne Uberwa—

chung ihre Mfittar besuchen.

33
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Freizeitgestaltung
Jeda Teilnahme an einar Freizeitgestaltungz
mufi mit ainem 50g. Rapportzettel beantragt
warden. Angeboten warden u.a.: Malkreis

Chor, Sport, Gaspréchskreise, Theatergrup
pa, Backkurs, Yoga, Mitarbeit bei der Ga

fingniszeitung (nicht bei Haft unter 6 Mona

ten), vierzahntégig kénnan bis zu 6 Bficha.

aus dar Gaféingnisbficherei ausgeliehen war

den. Sonntags. ist abwechselnd katholisclm

evangelischer Gottasdienst.

Essen/Diat

Das Mittagessen bestaht fast immar aus

Flaisch (oft Innereian), Salat und Reis, Kar

toffeln oder Knodel. Obst und Milchproduk
te sind rar. Es gibt eine Abnahme-Diéit, Ei

weiBaustauschkost kann frau in dar Gemain

schaftskiiche kochen.

Medizinische Versorgung
Bin Zahnarzt und ein Frauenarzt kommer

wochantlich. Eine Allgemeinérztin hat tig
lich Sprechstunde.

(Anmerkung: Die Situation in den Gefiing.
nissen ist von Ort zu Ort und von Anstaltslei

tung zu Anstaltsleitung verschieden, und das

hat natiirlieh Methode; deshalb ist dies nur

als Beispiel zu verstehen und manche wird
sich bése wundern, wenn sie schlimmeres er-‘I

lebt; d.h. as muB sich jade/r vor eventualleni
Knastantritt selbst fiber die Knaste erkundii
gen, die fiir sie/ihn landesweit in Frage kom—l

man.)
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‘Da steht er nun, der Mann und 5011 neu wer-

den! Die Frauen fordem das ja. Nun wird das

von Mannem versucht; die einen schauen ab-

scha'tzig die angeblich »neuen« Manner an;

andere mfissen mithalten, der Rest enthalt

‘sich jeder Meinung und bleibt lieber Softie.

Da gibt es den netten Mitarbeiter (vielleicht
ist er ja schwul) oder den Autonomen, derja
hart sein muB. Jetzt wird der Mann vo'llig irri-

tiert, die Frauen wollen nicht mehr mit ihm

schlafen, die Manner aber!

Feminist darf er nicht sein, schwul schon,

kann er aber nicht . . .7!

Geschicme

Was hat nun der neue Mann mit Arbeit zu

tun?

Fangen wir arn Besten mit einem kurzen

geschichtlichen Einblick in die Rolle des alten

Mannes in der Okonomie an. Wihrend der

lndustriellen Revolution vollziehen Wissen-

schaft und Wirtschaft den Sprung ins Techni-

sche Zeitalter und zeugen den Bastard Kapi-
talismus. Gott wird' infragegestellt und

mensch versucht so die Ohnmacht des Ausge-
liefertseins an die Dogmen der Kirche durch

die Allmacht der Ratio zu fiberwinden.

Manner ordnen sich dabei die positiven
Werte zu (intellektuell, zielstrebig, allmdch-

rig), Frauen kn'egen die negativen ab (flumnr,
éefiihlsbetont, ohnmiichtig), was the korperli-
éhe Unterdn‘ickung und materielle Abh'a'n-

1igkeit aus dem spaten Mittelalter (Verdam-

mung zu Hexen, Unterordnung unter den

Mann in der GroBfamilie) urn eine Dimen-

sion erweitert hat.

Die damals neue Rolle des Mannes, die

grob gesagt darin bestand, keine Geffihle zei—

gen zu diirfen (in der Arbeitswelt ist kein

Platz fur Geffihle), sicherte zwar die Macht

fiber die Frauen, hatte aber auch ihre negati-
ven Seiten:
— keine gleichwertige Beziehung zu Frauen

war mehr méglich, entweder war frau Hure

oder Mutter
— homosexuelle Neigungen werden vom Ich

abgespalten und in der Gesellschaft diskrimi-

niert
—

mann baut seine Identitat fiber entfremde-

te Arbeit auf
— der Mann durfte auf keinen Fall seine Ge-

ffihle wie eine Frau verarbeiten, also

schwach, leidend, unsicher, er schloB die Au-

gen und wurde zum Gefiihlsbulldozer und

Malocher
— Personcn, die der mannlichen Rolle nicht

entsprechen wollten oder konnten, wurden

(werden) als weiblich diffamiert (dumm, faul,
arbeitsscheu)
— Manner waren weiterhin die Leichen der

Kriege, aber auch ihre Helden.

Diese Herrscherrolle mit ihren negativen Ne-

benwirkungen ist heute nach Ausgangspunkt
und Hemmnis, weil wir Manner durch Erzie-

hung auf diese Rolle sozialisiert wurden und

es schwer ist, Herrschaft abzutreten.

Geschichte und Politik nach ’45

Nach ’45 kam es unserer Ansicht nach nicht

zu einer Wiederherstellung der Arbeiterklas-

56, die von den Nazis zerstt'irt wurde. Der von

den Alliierten installierte DGB, die von ihm

mitpropagierte Sozialpartnerschaft, im WC-

sentlichen nichts anderes als ein Abziehbild

der Nazi-Volksgemeinschaft, veranderte die

Identitat und das KlassenbewuBtsein der Ar-

beiter hin zum Biirger. Hinzu kam der wach-

sende materielle Wohlstand, das Eingebun-
densein als Vater oder Mutter in der Kleinfa-

milie, diesich erweiternden Freizeitmc‘iglich-
keiten (erst arbeiten, dann fressen, fickcn,

fernsehen), das alles ffihrt dazu, daB dic ar-

beitende Bevolkerung sich heute als mitar-

beitende Burger sehen, aber nicht mehr als

klassenbewuBte Arbeiter.

Die sozialistische Frauenbewegung des vo—

rigen Jahrhunderts existierte nicht mehr, die

jetztige Frauenbewegung setzte eher eigenc
Akzente als sich an der Tradition festzuhal-
ten. Dieser neuen Frauenbewegung haben
wir auch die Erkenntnis zu verdanken, daB es

nicht reicht das System zu éindern und daB

sich dann als Nebenprodukt die Manner vom

Patriarchat lossagen. Ein GroBteil der Frau-

enbewegung scheint vom umgekehrten Weg
fiberzeugt zu sein, erst den Menschen andem,
dann die auBeren Bedingungen. In der aktu-

ellen Politik melden sich die GRUNEN, die

vie] Frauenbewegung aufgesogen haben, mit

ihrem Anti-Diskriminierungsgesetz parla-
mentarisch zu Wort (wahrend der Kampf um

§218 von der Frauenbewegung noch eher au-

Berparlamentariscli geffihrt wird). Mit dieser

Gesetzesvorlage soll die Quotierungsforde'
rung zum Gesetz erhoben werden, die Miin'

ner, die nicht wollen,‘sollen also ihre Arbeits-

platze an Frauen abgeben milssen. Offenbaf

muB in Deutschland alles fiber Gesetze gciin'
dert werden, deswegen haben wir auch sowc-

le.



35

M

Neue Mfinner braucht der Staat

Manner arbeiten heute schon verstarkt im so-

zialen Bereich, Bfiroarbeit, entgarantierte
und schlecht bezahlte Arbeit . . . Dazu sind

neue Charaktere und Rollen notig. Als aller-

neuestc Tendenz scheint sich nun abzuzeich—

nen, daB nicht nur die Frauen, sondern auch

dcr Staat Interesse an einer Anderung des

Miinnerbildes zeigt!
DaB dies uns einer Abschaffung des Pa-

rriarchats weniger naher bringt, als vielmehr,

1m Rahmen der Umstrukturierung der Ar-

bcitswelt, einem Optimieren der Arbeitskraft
zu dienen, Iiegt auf der Hand. Das heiBt: vom

neuen Mann zu reden, heiBt von neuerArbeit

zu reden. Dies erscheint uns a'uch logisch aus

der Erkenntnis heraus, daB die Frauenbewe-

gung crst dann von Staat und Wirtschaft

ernstgenommen wurde, als Frauen auch ver-

stiirkt in der Produktion benotigt wurden.

Neue Arbeit —- was heiflt das?

‘ die neue technologieangepaBte Arbeit er—

fordert nicht mehr den alten Malocher

- die Profite werden heute weniger fiber die

Produktion als vielmehr fiber

a) Optimierung der Biirokratie (tertiarer

Sektor) durch EDV, Dezentralisation, cash

flow, Multinationalitfit

b) Rationalisierung und ErschlieBung von

High-chh-Markten (AKW, Weltraum,

Computer)
c) eine weitere Teilung der arbeitenden Be-

volkcrung in Garanticrtc und Entgarantierte

erreicht.

D.h. konkrct: die Arbeitswelt findert ihr Ge-

sicht. Der Riickgang der gesellschaftlichen

(Gesamt-)Arbcit findet seinen Niederschlag

in befristeten Arbeitsvertragen, Kurzarbeit,

Heimarbeit, Kapazitfitsorientierte variable

Arbeitszeit, Flexibilisierung oder im besten

Fall einfach Arbeitszeitverkfirzung. Hinzu

kommt, daB sich die Art der Arbeit andert,

fiir Frauen Z.B. Biiroheimarbeit am Telefon-

terminal auf Abruf anstatt im Bfiro.

'[W/74
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Der neue Mann

zwisclien Kapital und Bauchnabelpolitik

Hin und wieder soll es nun vorkommen, daB

Minner Bucher lesen, die sich kritisch mit ih-

rcr Herrscherrolle auseinandersetzen und

feststellen, was fiir Kotzbrocken sie sind oder

Sie kriegen es einfach ins Gesicht gesagt.
-—

Plorzlich kommen einem Zweifel an sich

Selbst und der eigenen Mannlichkeit.

Diese Zweifel teilt auch das Kapital! (»Ich

glaube, die Umstrukturierung “unserer Oko-

HOmie“ wird der Versuch sein, das weibliche

Arbeitsvermégen auch den Mfinnem anzuer-

Zlchten und aufzuzwingen, soweit moglich!«
‘

Claudia v. Werlhof, in: Die Krise).
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Hier spatestens zeigt sich die Zwez'schnei-

digkez't des Subjekts neuer Mann.

1. Gibt es klare Interessen des Staates/Kapi-

tals an einem neuen Mann und

2. Ist auch ein berechtigtes Interesse von Sei-

ten der Manner da, sich mit sich selbst ausein-

anderzusetzen.

Am besten ffir das Herrschaftssystem ist

ein flexibler, sich emotional z.T. selbst auf—

bauender Mann, der bei Arbeitslosigkeit das

Saufen nicht anféingt, der (ver-)ffigsame‘r,

spatestens bei der Arbeitslosigkeit (well er

Arbeit zur Identitéitsfindung braucht) auch

Verantwortung fibemehmender Mann, der

entgarantierte Arbeit macht (ohne Versiche-

rungen etc.) und auf steigende Belastungen in

der Arbeit mit der >>Logik 35h auch ohne

Lohnausgleich sonst geht es ja unserer Wirt—

schaft schlecht<< antwortet.

Ein solcher Mann senkt die Kosten im Ge-

sundheitswesen, in der sozialen Befriedung
und ist auch sonst viel netter. D.h. er ist sel—

ber dran interessiert, daB es seinem Korper
besser geht etc., was das oben genannte zur

Folge hat. Es fallt auf, daB der neue Mann Ei-

genschaften annehmen soll bzw. anstrebt, die

bisher weiblz'ch waren: »Alles, was Frauen

tun, muB Frucht bringen . . . das gilt nicht

nur fur die Kinder, sondern auch ffir die son—

stige Lohn- und Hausarbeit, die zuséitzliche

emotionale Zuwendung an die Kollegen, die

Freundlichkeit, die Unterwfirfigkeit, das im-

mer-zur-Verfiigung stehen, das Alle-Wun—

den-heilen, das sexuell-zur~Verfiigung-ste-
hen, das alles—wieder-in-Ordnung-bringen
und sich-Verantwortlich—fiihlen, das sich-auf—

opfern, . . . das emotional~sein, das Durch-
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llalten wie bei einem Soldaten.« (Claudia v.

Werlhof aus HERRMann Nr.6) Das wird nun

auch verstarkt von Mannern verlangt und

dies ist bewuBte Methode, wie so viel in die-

sem Staat, wie folgendes Zitat (aus HERR-

Marm 3/85) zeigt:

»Die CDU und ihre “neue Familienpoli-

itik“
- Woher weht plotzlich der Wind der

lCDU? Die berufstatigen jungen Frauen lau-

ifen der CDU als Wéihlerinnen davon. Da

Espricht der Generalsekretar. Die jungen
Frauen haben immer weniger Lust, Kinder zu

kriegen und dafilr ihren Beruf an den Nagel

zu hangen. Nach einem Kind reichts den mei-

sten. Da wacht der Familienminister auf.

Die taz konstatiert dankbar: »Selten hat

Frauenpolitik eine so tragende Rolle auf der

politischen Bfihne gespielt.« »Die neue Part-

4

nerschaft<<2 GeiBler appelliert an die Manner,
mehr Hausarbeit zu fibemehmen, in Partei-

en, Amtem, Unis und Betrieben, vermehrt

héhere Positionen fiir Frauen freizumachen.

Appelle, die nichts kosten. Kfider (Erzie-
hungsgeld, Rentenausgleich) hat er ausge-

legt. Frauen sollen Kinder kriegen, also miis-

sen sie auch wollen. Auch Mannem soll

gleiehberechtigt Erziehungsgeld gestattet
werden.Das klingt fortschrittlich. Aber ein

Mann wird bei den paar Markem so schnell

nicht anbeiflen und seinen Job aufgeben.
Deshalb fordern Feministinnen, daB Mutter

.und Vater nur dann das Geld bekommen,
Wenn beide sich die Erziehungsarbeit teilen.

Burgerlicher Idealismus (Appelle an die

herr-schenden Manner), garniert mit einigen
materiellen Anreizen, soll das Patriarchat

stiirzen. Piinktlich zum Jahr 2000 verspricht
er den Frauen Emanzipation in Beruf, Fami-

lie und Politik. Dem Kapital ist das Ge-

schlecht doch egal, sagt sich der GeiBler. Das

kénnte er von seinen Intimfeinden, den So-

zialisten, abgeschrieben haben. Die Zweck-

rationalitat des Profits kennt kein Ge—

schlecht. Nur die Unvemunft der Manner

halt die Frauen an ihrem Platz. Aber siehe,
die Aufkliirung ist'schon da. Bins muB man

ihrn lassen, dem Heiner, er ist tausendmal ge-

schickter als die frauenhasserischen Maskuli-

sten. Seinen Job wird er ffir Frauen nicht rau-

men und der Wirtschaft geht er mit seinen fe—

ministischen Sprechblasen auch nicht ans

Eingemachte. Eine neue Variante im Kampf
der Geschlechter; feministisch reden, die

Frauen beruhigen, daB ihre Interessen am he-

sten in seiner Hand (und der Partei) aufgeho-
ben seien und dabei weiter die Privilegien
und die Knete behalten. Statt die Feministin-

nen zu bekampfen, ist es klfiger, sich an die

Spitze der Bewegung zu stellen und sie somit

abzubrechen. Ein paar nette manneremanzi—

pierte Worte sind noch keine revolutioniire

Tat.«

Neben dieser >politischen Ebene< gibt es

die zweite Ebene der >personlichen Betrof—

fenheit<. Diese, hier viel zu wenig beriicksich-

tigte Betrojfenheit hat sicher viele Ursachen

und zeigt sich in der Unzufriedenheit der

Manner an ihrer traditionellen Rolle im Ver-

haltnis zu Schwulen, zu Frauen, zu Kindern,

Umwelt, zu anderen Ma'nnem in Arbeit, Po-

litik und sonstigen Mannergruppen . . .

— So—

ziologen beweisen heute, daB sich — in einer

Lage vornehmlicher sozialer Abgesichert—

heir! - ein Wenewandel vollzieht: Die Ver-

fiigsamkeit und Bereitschaft zur Askese las-

sen nach, Autoritliten werden angezweifelt
Oder sogar verworfen (neuer Anarchismus).
Es vollzieht sich kein Lohnkampf heute, son-

dem ein Kampf um die Werte! Doch das Sy-
stem hat uns schon fiberholt and will uns

stoppen in unserer Entwicklung and auf sei-

nen Weg locken/zwingen. Lassen wir es"

rechts liegen und gehen unseren eh schon

schwierigen Weg weiter. DaB dieser Weg 8‘18

unserem Alltag kommen muB, ist klar, daB er

aushunserem Alltag heraus kommen muB

auc .

Widerstandsformen

In der konkreten politischen »Arbeit« halten

wir es ffir notwendig, dem »Kamp << 3685“
Lohnarbeit den »Kampf« gegen das Patriar-
chat gleichzusetzen, gerade auch in der auto-

nomen/libertéiren Politik hinzuweisen auf die-

se beiden Saulen, auf der Herrschaft heute

steht. (Zit. E. Pilgrim: »Mein Interesse gilt
dem Problem: Abschaffung des KapitalismUS
—

Abschaffung des Patriarchats. Meine Er-

fahrung hat mich gelehrt: Abschaffung C165

Kapitalismus bedeutet nicht Abschaffung des

Patriarchats«)
Gerade in den sich jeder gewerkschaftli-

chen Organisation entziehenden neuen Ar—

beitsbereichen, die wir geschildert haben,
konnte explosive autonome/libertare Politik

entstehen, falls es gelingt frfihzeitig BewuBt-
sein zu bilden und sich dann zu organisieren.
(Nicht umgekehrt!) Voraussetzungen hierfiir

waren, immer wieder gesellschaftliche Ent-

wicklungen zu analysieren, derArbeitsmarkt—

lage und -situation auf den Puls zu fiihlen und

letztlich Widerstand zu leisten. Im privaten
Bereich ware es mehr notig, gemeinsame Le-

bensformen zu leben und so der Isolierung in

der Kleinfamilie oder ahnlichem zu entkorn-

men, die Rollenfixierung in der Erziehung zu

verhindem. Aufbau von Manner» und Frau—

engruppen und was euch sonst noch so einge-
fallen ist und einfallen wird . . . Das System
macht keine Fehler, es ist der Fehler!

P.S.: Es gibt eine Arbeitsgruppe zu obigem
Thema: Mdnnerplenum (Raum Nilrnberg-
Fart/1), DESI, Brilckenstrafie, erster Freilag
im Monat, 20 Uhr, L-Raum.

\
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Nach Jahren dcr gesellschaftlichen Erster-
rung in Frankreich, entwickelte sich in dye-

Sem Winter fiberraschend eine umfangreiche

Streikbewegung. Zunéichst traten die Studen-

ten und Schfiler in einen unbefristeten Streik,

dcr alle Universitiiten erfaBte und nach den:
Tod eines Studenten durch die Polizei m1t ex-

ner Niederlage der Regierung endete. Knrze
Zeit spéter begannen die Eisenbahner elnen
Cbenfalls unbefristcten Streik, bei dem 1m-

met die Méglichkeit der Ausweitung auf an-

derc Scktoren bestand. _

Die Studentenbewegung zeichnete SlCh

ZWar durch eine eigene, basisorientierte Qr—
ganisationsform aus, blieb aber inhaltlleh
sehr begrenzt und war deshalb durch dle

Rficknahme des Gesetzesvorhabens, das den

Streik ausgelést hatte, leicht zu befrieden.
.

Hingegen brachte der Eisenbahncrstrelk
Cine Wirklich neue Qualitéit der Klassenaus-

cinandersetzung: unabhé‘mgig von und zum

Teil gegen die Gewerkschaften traten.
zu—

niichst dic Lokfiihrer, spfiter fast alle Elsen-

bahner in einen nicht befristeten Ausstand,

den sie knapp einen Monat dutchhielten und

N

Streiks in Frankreich — die
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der zu einem Teilerfolg ffihrte.

Die Eisenbahner organisierten sich selbst

— und damit stand zum ersten Mal seit dem

Mai ’68 in Frankreich, éhnlich wie im »Hei—

Ben Herbst« (1969) in Italien, wieder die Au—

tonomie (Selbstbestimmung) der Arbeiter-

klasse auf der Tagesordnung. Inhaltlich span-

nend, daB es nicht wie bei vielen Arbeits-

kémpfen der letzten Jahre um den Erhalt der

Arbeitspliitze ging (wie z.B. beim englischen

Bergarbeiterstreik), sondem um insgesamt
bessere Arbeitsbedingungen

— und das unter

den massiven Angriffen des Kapitals und der

drohenden Lawine der Massenarbeitslosig-
keit. (...)

.

Neoliberalismus in Frankreich

Die neue franzésische Regierung, seit einem

Jahr im Amt, hat zahlreiche MaBnahmen zu-

gunsten der groBen und mittleren Untemeh-

men, der ‘Spitzenverdiener und mehrfachen

Millionfire, der Bankiers, Spekulanten, Wirt—

schaftskriminellen, der Grundstiicksbesitzer,

der reichen Erben, kurzum ffir das Kapital
und GroBkapital beschlossen. Ffir sie wurden

jede Menge Steuem und Abgaben abge-

1'.

schéifte gelockert. 65 Unternehmen mit 755

000 Beschfiftigten sollen in den nachsten ffinf

Jahren privatisiert werden, die Aktien dieser

Unternehmen zum Schleuderpreis abgege—
ben, Preisstop und Mietpreisbindung aufge-
hoben werden.

Auch die Bauern, die Zuwendungen unter

der Tambezeichnung >>Inflationsausgleich<<
erhielten, und die Arzte, die ihre Honorare‘

erhéhen durften, haben ihren Teil abge-lw
kriegt. Die Summe dieser umverteilten Mittell}
beliiuft sich laut einer Angabe Chiracs, beideri

bezweifelt werden darf, ob sie nicht zu nied—i
ng angesetzt ist, auf 12 Milliarden Mark. 1

.

Ffir den »Rest« des Volkes sind die
Ans—1Slchten weniger rosig. SchlieBlich mfissen die‘

enormen Summen von irgendwern erarbeiteté

Vs‘lerden. Und dafiir solI immer léinger bei reali
smkendem Stundenlohn gearbeitet werden.3
Die franzéisische Regierung plant deswegen‘
eine neue Arbeitszeittegelung endgfiltig‘
durehzubringen. Danach braucht die Wo-l‘
chenarbeitszeit von 39 nur noch fiber eineni
Ifingcren Zeitraum hinweg erreicht werdenfl

w
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Produktivkraftkritik
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Eine Artikelserie zur kritischen

Bestandsaufnahme‘ der gangigen

Basis-Ideologie linker Opposition
in der BRD heute.

Eine Kritik cler theoretischen

Kapitulation des akademischen

Linkssozialismus vor der bUrgerIi-
chen Wissenschaft. . .

Eine Auseinandersetzung mit

dem identischen Produktivkraft-

Begriff von traditionelIem Marxis-

mus und grfin-alternativen Mar—

xlsmus—Kritikern.

Eine Analyse des Verhéltnisses

von moderner Demokratie und al-

ter Arbeiterbewegung, in der

beide nicht gut wegkommen. . .

Eine Kritik an Autoren wie Otto

Ullrioh, Winfried Thea, Rainer

Trampert, Thomas Ebermann,

GUnther Anders, Joscha Schmie-

rer, Nikolai Bucharin u. a.
'

Ein theoretischer Zweifronten—

krieg also gegen den Dampf—Mar-
xismus und seine hilflosen Ver-

achter.

Eine Kritik der wiederaufgewérm-
ten Genossenschaftsillusionen,

denen auch der Fall Neue Heimat

nicht zu denken gibt. . .

.

Ein etwas anderer Fundamentalis-

mus: Gegen den ,,vergessenen"
Waren— und Geldfetisch statt ge-

gen die Produktivkrafte. . .
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durch eine einfache Betriebsvereinbamng
kann sie aber jederzeit auf 44 Stunden, mit ei-

nem Branchenabkommen auf 46 Stunden er-

hoht werden, ohne daB Uberstundenzuschla-

ge zu zahlen sind. Es wird leichter, Leute zu

entlassen, Nachtarbeit fiir Frauen wird zuge-

lassen, es wird mehr prekare Arbeit geben.
Der Lohnstop bleibt. ..

Das alles halt die Regierung aber nicht da-

von ab, eine »Politik filr die Benachteilig-
sten« zu propagieren. Und wahrhaftig sollen

airch Mitte] in der GréBenordnung von 1%

im Verhiiltnis zu oben genannten Steuerge-
schenken lockergemacht werden.

Der Zweck?

Vorrangiges Ziel auch dieser franzosischen

Regierung ist die Verbesserung der Welt-

marktposition des franzosischen Kapitals.
Das ideologische Fundament ist der Neolibe-

ralismus: Der Staatsapparat leistet der Wirt-

schaft jegliche durchsetzbare Hilfestellung,

getreu der Devise >allgemeiner Wohlstand

breche aus, wenn die Wirtschaft nur unge-

stort wirtschaften k6nnte<. Nur werden die

Unsummen an Steuergeschenken in_ der Re—

gel fiberwiegend als Rationalisierungsinvesti-
tionen eingesetzt.

Sanierungsplan SNCF/Lokfiihrerstreik ’85

Oberfléichlich gesehen war der Streik bei der

SNCF (staatliche frz. Eisenbahngesellschaft)
ein spontaner, wilder Streik, dessen Haupt-
grund die Unzufriedenheit der Lokfiihrer mit

der neuen Lohnstruktur (grille des salaires)
und ihren Arbeitsbedingungen war. Doch

diese Unzufn'edenheit hat eine lingere Ge-

schichte. Schon die >>sozialistische<< Regie—
rung forcierte die Sanierung des Staatsbe-

triebs. Im April 1985 beschlossen Staat und

Direktion der SNCF einen Fiinfjahresplan
(85—89), dessen Ziel eine ausgeglichene Bi-
lanz bis zum Jahr 1989 ist. Im Rahmen dieses

Plans 5011 beispielsweise das Defizit von 1,2
Milliarden Mark von 1986 auf 700 Millionen

Mark im Jahr 1987 vermindert werden.

Dieses Ziel soil durch geringere Investitio—

nen~ (die flbliche Bevorzugung des StraBen-

verkehrs zuungunsten des Schienenver-

kehrs), hauptséchlich aber duch umfangrei-
che Rationalisierungen und Senkung der

Lohnkosten erreicht werden. Jahr fiir Jahr

wird die Belegschaft um 5—6000 reduziert.

Allein 1987 um 8200 (von 233600 auf 225400).
Zudem wird von der Belegschaft eine groBe
onliche Mobilitat gefordert und sie soil in

verschiedenen Bereichen einsetzbar sein. -

Durch den vermehrten Einsatz von Springern
soll es Zu einer moglichst lfickenlosen Ausla-

stung des Personals kommen. Ffir die Lok—

fiihrer bedeutete dies konkret, dal3 vor drei

Jahren der zweite Mann im Ffihrerstand weg-

fie], sie héiufiger auswéirts iibernachten und

immer schneller abrufbereit sein miissen.

Die geringeren Investitionen, die sich auf

den Giiterverkehr (mit einer moglichen Ten-

denz zur Privatisierung) und den Ausbau des

Schnellzug-(TGV-)Netzes konzentrieren,
fiihren dazu, daB Investitionen in die techni-

sche Sicherheit des schon bestehendenNetzes

vernachl'assigt werden. Als genau diese Ursa-

chen 1985 zu einer Reihe von schweren Ei-

senbahnungliicken mit fast 100 Toten fiihr—

ten, waren die Schuldigen schnell gefunden:
die Lokfiihrer —— menschliches Versagen. Sie

wurden in der Offentlichkeit zum Siinden-

bock abgestempelt. Ihre Kenntnisse und Fa—

higkeiten sollten erneut fiberprfift werden.

Diese zusatzliche Kontrolle brachte das

FaB zum Uberlaufen. Am 30.9.85 traten die

Lokfiihrer vom Eisenbahndepot in Chamber-

ry spontan in Streik. Dieser griff wie ein

Buschfeuer um sich, und einen Tag spater be-
fanden sich alle 94 Depots Frankreichs in ei-

nem von den Gewerkschaften nicht kontrol-
lterten Streik mit einer Beteiligung von

85-100%. Kein Zug fuhr mehr. Die Direk-
tron lenkte sofort ein, strich die zuséitzlichc

Kontrolle und sagte Verhandlungen fiber die

technische Sicherheit zu. Die Lokfiihrer wur—

den sich ihrer Macht bewuBt.

Plane der Direktion fiir 1986

Neue Lohnstruktur

Forderung der Streikenden

Doch schon 1986 wurde klar, dafi die Dirck-

tion unbeirrt an ihren Planen festhielt. An

den schlechten Arbeitsbedingungen anderte

sich nichts und nach dem Wahlsieg der Kon-

servativen (Chirac) wurde in der Umsetzung
der Sanierungsplé'me noch konsequenter fort-

gefahren. Auch fi‘ir die Lokfiihrer gab es ncuc

Uberraschungen: Eine zusatzliche medizini-
sche Kontrolle bei den Vierzigjfihrigen soll

eingeffihrt werden. Dahinter wittern sie die

Gefahr, mit vierzig fiir fahruntauglich erklart

zu werden. Das bedeutet eine Lohnreduzic-

rung um rund ein Drittel. (. . .)
Zusatzlich veréirgerte die Lokfflhrer, daB

es fiir den Bereich der SNCF schon seit 18

Monaten einen Lohnstop gab, um die Regis-
rung auch ffir 1987 Lohnerhohungen im 6f-

fentlichen Sektor auf 3% begrenzt hatte.

Zwar versuchten die Gewerkschaften, diesen

Unmut aufzufangen und es gab Mitte Novem-

ber Aufrufe zu kurzfristigen Streiks (die iibli—

chen wirkungslosen 24-Stunden-Streiks);
doch die Lokffihrer hatten jetzt die Schnauze

voll. Ab dem 10.11. zirkulierte im Bereich

Paris-Nord eine Petition, die fast simtliehe

ffir den Streik bedeutsamen Forderungen
enthielt und zu deren Durchsetzung einen un-

befristeten Streik vorschlug. Binnen kurzem

erhielt diese Petition 200 Unterschriften.

Daraufhin rief am 8.12. eine Gruppe von

Lokfiihrern in einem Flugblatt, zu einem un-

befristeten Streik ab dem 18.12. um 0 Uhr

auf. 3

Die Forderungen:
Beibehaltung der alten Lohnstruktur

Keine Einffihrung der zusfitzlichen medizini—

schen Uberpriifung mit 40

Pramien soilen sicherer werden‘
122 statt bisher 110 Ruhetage irn Jahr

20 statt bisher 14 freie Sonntage im Jahr

Die 35-Stunden—Woche, die vor einigen J ah-

ren eingefiihrt wurde,
soll auch eingehalten werden!

13. Monatsgehalt
Weniger Auswartsfibernachtungen

sowie Renovierung der Ubernachtungsstat—
. ten

Hochstens fiinf aufeinanderfolgende Arbeits-

tage (statt 6~7)
Auch in Paris—Sfidwest (wo sich spater dic

zweite nationale Koordination biiden wird)

gab es schon irn November einige Unruhc

und Anfang Dezember einen lokal begrenz-
ten Streik fiir bessere Arbeitsbedingungen
und hohere Lohne. 'Wéihrend dieses Strciks

bildete sich dort eine informelle Struktur
-

eine gfinstigeAusgangsIagc fiir die Aufnahmc

des Signals aus Paris-Nord.

Ausweitung
-- Streikbeteiligung

—

Aktionsformen -—

Organisation
Auftakt des Streikswird jedoch die Arbeits—

niederlegung der Reservierungsbeamten dos

Pariser Nordbahnhofa am 16.12. Ihnen wurdc

eine 100 Mark-Prfimie ohne Begn'lndung g0-

strichen. Nachdem dann wie geplant die Lok-

fiihrer von Paris-Nerd am 18.12. in den Strcik

/



treten, kommt es zu einer verbliiffend schnel—

len Ausweitung, deren Parallelitéit zu der vor-

hergehenden Studentenbewegung erstaun-

lich ist. Doch der Eisenbahnerstreik war kei-

ne Nachahmung des Studentenstreiks, wie in

vielen Zeitungen angenommen wird, auch

wenn die Eisenbahner durch dessen Erfolg

befliigelt wurden.

Offensichtlich wird die Initiative von Pa-

ris-Nerd als vollig richtige Aktion von allen

Eiscnbahnern verstanden. Ohne daB beson-

ders dazu aufgerufen wird, beschlieBen die

Lokffihrer auf Vollversammlungen bei einem

Depot nach dem anderen die Beteiligung.

Nach wenigen Tagen befinden sich die Lok-

ffihrer siimtlicher 94 Eisenbahndepots Frank-

reichs im Streik. Die téiglich stattfindenden

Vollversammlungen werden zum einzigen

Entschcidungsorgan der Streikenden. Den

Gewerkschaften bleibt nichts anderes fibrig,

als auf den (nicht mehr) fahrenden Zug auf—

Zuspringen und den Streik zumindest vorerst

offiziell zu unterstiitzen.

Obgleich die Lokffihrer (ungeffihr 10%

des Personals bei der SNCF) nicht dazu auf-

fordern, greift der Streik weiter um sich.

Kurz vor Weihnachten treten immer mehr

Arbeiter der anderen »Kategorien« (Wei—

chensteller, Kontrolleure, Bahnhofsperso-

nal, Schaffner, Schalterbeamte) spontan dem

Streik bei. Auch sie beschlieBen und organi-

sieren sich auf Vollversammlungen aufierhalb

und neben den Gewerkschaften. So befinden

Sich um Weihnachten fast alle Arbeiter der

SNCF im Streik. Nur die Meister, mittleren

Angestellten nnd die leitenden Angestellten

(zusammen 25% der Belegschaft) beteiligen

sich natfirlich nicht. Mit ihrer Hilfe und der

Unterstiitzung des CRS (Spezialeinheit der

Polizei) gelingt es der Direktion, doch einige

Superschnellzfige und Schnellziige fahren zu

lassen. Allerdings bleibt der Nah- und Gfiter-

verkehr fast total blockiert.

Die Aktionsformen beschréinken sich zu—

nfichst auf Gleisblockaden, um den Zugver-

kehr vollig zum Erliegen zu bringen. Da diese

von der Polizei regelmiiBig abgeréiumt wer-

den und somit fast wirkungslos sind, gehen

die Streikenden mehr und mehr zu wirksa-

men technischen Eingriffen fiber, die von der

biirgerlichen Presse als »Sabotage« diffamiert

werden. Héhepunkt dieser technischen Ein-

griffe is: die Lahmlegung von 100 Lokomoti-

ven im Siiden von Paris. Nur vereinzelt ver-

lasscn die Streikenden ihren eigenen Arbeits-

bereich fiir Aktionen. So bei einer Borsenbe-

setzung in Lyon und bei der Blockade der

HauptverkehrsstraBe von Marseille mit

Schienen.

Bis zum Ende des Streiks blieben die tagli-

chen Vollversammlungen das entscheidene

Organ der Arbeiter. Sie beschlieBenfiber
Fortfiihrung und Ende des Streiks. Auf1hnen

wird iiber die Forderungen und den Stand der

Verhandlungen diskutiert sowiedie Aktio-
nen geplant und organisiert. Em Teil_der
Vollversammlungen wfihlt Streikkomztees

und Pressesprecher. Mit der Direktion ver-

handeln allerdings weiter die Gewerkschaf-

ten, auch wenn sie ihre Zustimmung oder

Ablehnung vollig von den Entscheidungen
derVollversammlung abhangig machen mus-

sen.

Die Trennung Lokfiihrer/andere Arbeits-

bereiche bleibt ebenfalls wahrend des gesam—

ten Streiks erhalten. Am 26.12. bilden sich

ZWei nationale Koordinationen. Eine in Pa—

ris-Nord, die sich auf die Lokfiihrer be-

schréinkt und 32 Depots (ungeffihr 1/3) reprii-

Sentiert. Die andere in Paris-Siidwest, wo

versucht wird, die Arbeiter aller Bereiche zu-

sammenzufassen. Beide Koordinationsstel-

len beschrfinken sich weitgehend auf Infory

mationsaustausch und werden nicht zu Ent-

seheidungs— und Verhandlungsorganen. Poli-

tisch aktiver istyzweifellos Paris-Sfidwest, wo

250 Mark mehr fiir alle verlangt werden und

wo die Teilnahme an den Verhandlungen mit

der Direktion gefordert wird, wihrend Paris-

Nord selbst auf Beobachter verzichtet. Das

bringt Paris-Sfidwest die Feindschaft der Ge-

werkschaften und der bfirgerliehen Presse

ein, die diese Koordination als trotzkistisch

gelenkt hinstellen. (. . .)

Reaktion des Staates

Angebot der SNCF — Abbréckeln des Streiks

Die franzdsische Regiemng war entsetzt. Ge—

rade erst hatte sie eine empfindliche Schlappe
dutch die Studentenbewegung einstecken

miissen. Urn die Ausweitung dieser Bewe-

gung zu verhindern und sich selbst eine Very

schnaufpause zu sichern, hatte sie nun drei

Gesetzesvorhaben zun‘ickgezogen, die eben-

falls AnlaB fiir eine breite Protestbewegung

gegeben batten: Die verschfirfte Ausléinder-

gesetzgebung, die Zwangsinternierung Dro-

genabhangiger und die Privatisierung def Ge~

fangnisse.
Die Bauern hatte sie mit den als »Infla—

tionsausgleieh<< bezeiehneten Zuwendungen
in Hdhe von 650 Millionen DM vorléiufig zu-

friedengestellt.
-

Den Eisenbahnern gegeniiber, die nur we-

nige Tage spfiter ihren Streik beginnen, will

sie nun, um ihr Prestige nicht vollig zu ver-

spielen, nicht nachgeben. Zunéchst versucht

sie den Streik »kalt« zu unterlaufen.

Mit Hilfe des nicht streikenden Personals

ké’mnen einige Ziige fahren. Leitende und

mittlere Angestellte werden als Zugfiihrer
und in Stellwerken eingesetzt, obwohl sie

meist nicht ffir diese Aufgaben ausgebildet
sind. Darfiberhinaus werden sie zu Uberstun-

den angehalten, oft bis zu 20 Stunden hinter—

einander. (. . .) Als weitere MaBnahme orga—

nisiert die Direktion Ersatzverkehr auf der

StraBe. Auch hier nimmt die Direktion Un—

falle in Kauf; die Chauffeure fahren bis zu 16

Stunden am Stfick.

In den Massenmedien ist anfangs verein—

zelt eine wohlwollende Berichterstattung
festzustellen. Diese wird dann aber, wo ir-

gend méglich, schnell von einer Desinforma~

tionkampagne abgebiockt. (. . .) Es heiBt:

Die Ziige fahren wieder, die Arbeit wird wie-

der aufgenommen usw. Polizei wird — vorerst

— nur sporadisch eingesetzt. Die Regiernng
und die Direktion der SNCF hoffen auf ein

Abbréckeln des Streiks — setzen auf die Un-

popularitat, die Verkehrstreiks gerade zu

Weihnachten haben.

Die Entschlossenheit der Streikenden, die

absehbare Verhartung des Konflikts sowie

die Reaktion an den internationalen Devisen-

ma'rkten (Nachgeben des Franc) bfingen die

franzosische Regierung und die Direktion

schlieBlich dazu, scheinbar auf die Forderun-

gen der Streikenden einzugehen.
Zunéichst startet man vor Weihnachten ei’

nen Versuchsballon und bietet vollig unzurei-

chende Lohnerhéhungen an. Diese werden

nur von den minoritiiren Gewerkschaften ak-

zeptiert, die anderen, FGAAC(Zugffihrerge-

we), CFDT (sozialistisch) und CGT (kom-

munistisch) brechen die Verhandlungen ab.

Mit groBem Tam-Tam lassen Regierung und

Direktion dann am 31.12., kurz vor 24 Uhr

ihren Mittler eine Erklfimng abgeben, die

glauben machen soll, daB das neue Entloh-

U E R
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nungssystem abgeschafft wire. Tatsfichlich
wird die Bedeutung der >>Bef6rderung nach

Nerdienst<< jedoch unterstrichen. Die Zuge-
stfindnisse sind nur geringffigig. (. . .) Von ei-

ner durchgreifenden Verbesserung der Ar-

‘beitsbedingungen kann nicht die Rede sein.

:Denjenigen, die jetzt noch weiterstreiken

Lwird die Legitimation dazu abgesprochen, ge-
‘gen sie verstfirkt die CRS eingesetzt. D¥e
Gleise werden nun systematisch geriiumt, d1e

Besetzung von Bahnhofsgebéiuden nnd~ De-

fpots beendet. In Paris-Nord z.B. w1rd Jedes
Gleis einzeln bewacht.

Propagandistisch gelingt der franzésischen

gRegierung so die Einengung des Konflikts auf

Lohnfragen, denen sie nur im Rahmen ihrer

Vsogenannten Stabilitfitspolitik nachzugeben

bereit ist. Der Streik wird von jetzt ab als von

der CGT und der kommunistischen Partei

(PC) femgesteuert hingestellt, die cine Aus-

weitung auf weitere Betriebe des offentlichen
Dienstes anstrebt. Der Streik brokelt ab. Die
minimalen Zugestiindnisse werden von den

Gewerkschaften, denen ein von den Arbei-
tern autonom geffihrter Streik nicht paBt,
dankbar aufgegriffen. Besonders FGAAC

und CFDT sehen endlich ihre Chance gekom-
men sich aus dem Streik herauszuziehen, teil-

weise rufen sie sogar zur Wiederaufnahme
der Arbeit auf. Die CGT wiederum will,
nachdem sie maBgeblichen EinfluB auf die

Bewegung erlangt hat, sie fiir ihre Zwecke

gebrauchen. Sie versucht gegen den Willen

der beiden nationalen Streikkoordinationen

eine Ausweitung des Streiks auf Teile des 6f-

fentlichen Dienstes, was zu Stromabschaltun-

gen bei EDF (Staatliches Stromversorgungs-
unternehmen) am 6. und 7.1. fiihn und damit

sogar zu einem gegenteiligen Effekt: der

scharfe Protest aus der Bevolkerung wird so-

gleich von der franzosischen Regierung funk-

tionalisiert und gegen die Streikbewegung be-

niitzt.
'

Am ersten Wochenende im Jahr 1987 gt:-
hen die Belegschaften der ersten vier Depots
an die Arbeitsplfitze zurfick, im Verlauf der

Woche folgen weitere; der groBe Einbruch

kommt am Wochenende (10./11.1.), als 50

Depots ffir die Wiederaufnahme der Arbeit

stimmen. Am 12.1. gibt auch Paris-Nerd,

groBtes Zentrum und ein Urspung der Bewe-

Photo:
Manfred
Kampschulte
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gung auf. Nur im Siiden Frankreichs wird

noch einige Tage hart weitergekampft.

Welche Rolle spielten die Gewerkschaften?

»Der alte Mythos, nach dem die wirksamste

gewerkschaftliche Waffe der Streik ist, dieser

Mythos hat sich fiberlebt. Die Gewerk-

schaftsbewegung muB ihn aufgeben.« (Der
Generalsekretar der sozialistischen CFDT,
Okt. 1985)

Zu Beginn des Streiks stehen die Gewerk—

schaften ihm auBerst reserViert gegenijber.
Als die unabhfingigen Vorbereitungskomi-
tees die Gewerkschaften der Reihe nach auf-

fordern, eine Streikankiindigung abzugeben,
kann sich nur die CFDT dazu entschlieBen.

(- . .) Sie niitzt dann spiiter diesen Umstand

aus, um zu behaupten, sie hatte arn Anfang
der Bewegung gestanden.

Die CGT entblodete sich nicht, vor einem

der grc‘SBten Depots in der Pariser Region drei

Tage lang Anti—Streikposten aufzustellen.

Als der Streik dann nicht mehr aufzuhal-

ten ist, miissen die GeWerkschaften ihre Tak-

tik andern. (. . .) Dabei versuchen die Ge-

Werkschaftszentralen die Bewegung so gut es

geht niederzuhaltenoder zumindest in ihnen

genehme Bahnen zu lenken. Die Vollver—

sammlungen, lokalen Streikkomitees, regio—

nalen und nationalen Streikkoordinationen

Stellen eine Gegenmacht dar und iibemeh-

men Funktionen, die bisher ganz selbstver-

standlich die Gewerkschaften innehatten.

Beendeten friiher die Gewerkschaften re-

gelmfiBig Streiks mit der Parole »man hat ge-

Wonnen, man hat unterzeichnet, man geht

Wieder an die Arbeit«, entschieden jetzt die

VV’S fiber die Fortfiihrung des Streiks. Wur-

de friiher der Streik von den Gewerkschaften

Organisiert, so beschlieBen jetzt die VV’s die
Organisation; bei ihnen gibt es auch alle noti-

gen, nicht mehr von den Gewerkschaftsappa-
raten gefilterten Informationen.

Die >>interkategorielle nationale Streik-

koordinatiom von Paris-Siidwest wollte so-

gar an den Verhandlungen der Gewerkschaf—

ten mit der Regierung teilnehmen, konnte

sich aber damit nicht durchsetzen. Damit

blieb es dabei, daB die Gewerkschaften ver-

handelten, die Streikenden sich aber vorbe-

hielten, die Ergebnisse nicht zu akzeptieren.
Die Gewerkschaften bekampften die auto—

nome Organisation von Anfang an: Ein Akti-

vist der interkategon'ellen Koordination be-

richtet dazu:

»Man muB von der anderen Koordination

sprechen, der der Zugfiihrer. Zur gleiclien

Zeit, als wir die Idee einer nationalen Koor-

dination alter Eisenbahner entwickelten, bil-

dete sich auf Initiative von Sotteville-les—

Rouen hin am Pariser Nordbahnhof eine an-

dere Koordination, die der Zugffihrer.
Unsere Reaktion war: Das ist nicht unverein-

bar, wir sind nicht dagegen, wir werden dort

hingehen.
Wir haben uns also bei ihrer Versammlung

als Delegation der Interkategoriellen gezeigt
und zu unserer Uberraschung haben wir eine

Menge altbekannter Leute, Funktionare der

CFDT, getroffen; hallo, guten Tag, wie

geht’s?
- man schiittelt sich die Hand usw.

Bei dieser Versammlung sind wir gegen eine

Mauer geprallt, einige Leute sagten: Das sit-

zende Personal hat hier nichts zu suchen, wir

wollen sie nicht reden héren, wir kennen sie

nicht.

Das waxen besonders Lcute aus dem Norden

-— nicht aus Paris—Nerd, sondern aus Lille,

Dunkerque, Calais usw. Wir haben uns er-

kundigt, es war die FGAAC, die hinter die-

sen Lenten stand.

Andererseits gab es auch noch die CFDT,

die in dieser Koordination der anffihrer ver-

deckt zu agieren versuchte. Was doch aufier-

ordentlich ist fiir eine Organisation, die Ver-

treterin aller Beschaftigten sein will.(. . .)
Wit haben uns weiterbemiiht herauszufin-

den, was fiir Leute in dieser Koordination

sind. Also, neben den Genannten, sogar Ak-

tivisten, die sich_zu revolutionaren BewegunJ
gen rechnen wie LCR und UTCL, auch sie

agierten unglaublicherweise in diesem berufs-l
stfindischen Sinn. Warum haben sie sich entJ
sehieden, nur mit den Zugfahrern zu arbeiJ
ten, obwohl man in einer Situation eines Ge

neralstreiks aller Bahnarbeiter war? Haben
sie geglaubt, wenn sie die Zugfiihrer kontrolJ
lieren, konnten sie auch die anderen Eisen
bahner dominieren? (. . .) 1m Vergleich dazu

hatten die Zugfiihrer bei mir in Paris-Siidwest
von sich aus keine berufsstéindische Sichtweil
se! Es sind also die GewerkschaftsstrateJ

gen, die sich fiberlegt haben, sich auf deri
kleinen, aber strategisch wichtigsten Teil def
Bewegung, eben die Zugfiihrer, zu konzeni
trieren statt in der gesamten Streikbeweguné‘
unterzugehen, und dabei die Furcht der bei

rufsstandisch eingestellten Zugfiihrer auszu-

nutzten, daB ihre spezifischenForderungen i

einemj Gesamtforderungskatalog aller Eisenl

u—__.__
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Photo;Herb.y.Sach
bahnerberufe nicht mehr wahrgenommen
wiirden...«

Aber es geht noch fiber den Versuch, ie
Koordination auseinanderzudividieren, dim
Versuch der Steuerung des Streiks fiber (lie
Lokfiihrer-Koordination hinaus. FGAA‘C
und CFDT stellen die Forderungen der Zag-
fiihrer heraus (besonders die Ablehnung

‘

s

neuen Entlohnungssystems), nicht aber file
Forderungen der anderen Arbeitsbereichle.
(1 . .) Auch war es an der Tagesordnung (11113
the Gewerkschaften die Basis mit fiblen,Ma-
novem auszutricksen versuchten. Hierzu wie
der Ausziige aus dem Interview: l
>>Ein anderes Problem, das wir mit ihnen hat-
ten, ist, wenn wir Initiativen bekanntgegebén
batten, haben sie fiir denselben Zeitpunkt an-

dere beschlossen. Wir hatten zu einer natio-
nalen Kundgebung vor dem Verkehrsmir’ti-
sterium am 5.1. und zu einer Demonstration
am 7.1. aufgerufen. Kurz darauf erfahren

4__l\/
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wir, daB sie fiir denselben Tag Kundgebun-

1: gen vor den Regionaldirektionen und auch ei-
“'

ne Demo am 7.1. organisieren.

j' Nach dieser Kundgebung, wo wir der

l. Form halber von der 2. Garde des Ministers

l empfangen wurden, 'sind wir mit 500 Lenten

! zum Nordbahnhof gezogen, >>Fahrendes und

} sitzendes Personal, alie im selben Zucht-

lhaus<<, schreiend. Da unten angekommen,
l wollten sie von Paris-Nerd uns nicht empfan-

f gen, zumindest nicht am Anfang.
Das Verhéiltnis zwischen uns und den Ver-

‘, tretem der Zugfilhrer-Koordination war ganz

1' schon gespannt. Sie wollten uns erzahlen, die

'

Kollegen von ihnen wiirden wieder anfangen
‘

zu arbeiten, wenn sie mit uns redeten. Sie

i sagten zum Genossen V.: >Wenn die Kolle-

‘
gen erfahren, daB wig mit dir diskutiert ha-

: ben, machen sie nicht mehr mit.<

Nach mehreren Anliiufen fand das Treffen

ischlieBlich statt. Niemand nahm deswegen

die Arbeit auf! Bei dieser Gelegenheit haben

wir erfahren, dais sie wegen der Demo am

7.1. zu den Gewerkschaften hingegangen wa—

; ren und (1211?: allein die CFDT einverstanden
3 war. Sie machte allerdings klar, dal} sie bei

der Demo nicht die interkategorielle Koordi-

nation dabeihaben wollte. Bei dieser Abspra-

. che wurde auch festgelegt, daB es keine ge-

Werkschaftlichen Spruchbander geben soll.

Nun, schon am nichsten Tag kursierten fiber-

all Flugblatter fiir diese Demo, die mit CFDT

, abgezeichnet waren. Die Koordination der
Zugffihrer hat diesen Versuch der Vereln-

nahmung sehr schnell verstanden. Danach
‘

und nach einem weiteren Treffen zw15chen
‘

ihnen und uns ist die Demo eine Demo der

- beiden Koordinationen' mit 4000 Leuten ge-

worden und die CFDT war im Demozug hin-

ten. «

Dazu paBt auch, daB die CFDT eine Diszi—

, plinarstrafe gegen einen der bekanntesten

Delegierten der interkategoriellen Streik-
koordination aussprach. Er war Funktionar
der CFDT; ihm wurde mitten im Streik sein

Gewerkschaftsmandat aberkannt. Uberdeut-

. lich wird die Ordnungsfunktion, die die Ge-

‘ (Rechte,

werkschaften ausiiben wollen. Deswegen
werden sie auch von allen groBen Paneien

Sozialisten, Kommunisten) ge—
schatzt. Bekundungen all dieser Parteien

“ nach Ende des Streiks besagen gleichlautend,
‘ daB Frankreich starke Gewerkschaften brau-

che.

Ansiitze zur Verallgemeinerung der Kfimpfe
- andere Streiks

Obgleich die Eisenbahner selbst nicht zu ei—

ner Ausweitung des Kampfes aufrufen, erlebt
‘

Frankreich im Dezember und Januar eine

Streikwelle im offentlichen Dienst. (. . .) Die

, wichtigsten Streiks, die der Seeleute und bei

r

‘

der RATP (Pariser Metro- undBusgesell-
. schaft) laufen parallel zum Eisenbahner-

: streik.

Die Seeleu'te streiken schon ab dem 8.12.,
also zehn Tage vor den Eisenbahnem. Zen-

. tral geht es um die sogenannte Kergueleni-

; sche Flagge (Kergueien: eine praktiseh unbe-

wohnte Inselgruppe, die in franzosischen Be-

sitz ist). Franzosische Reeder versuchen, im-

mer mehr ihrer Schiffe unter dieser statt un-

ter franzésischer Flagge fahren zu lassen.

Denn dann konnen sie ihre Mannschaften zu

3/4 aus Auslandern anheuem, denen sie

Niedrigstlohne bezahlen. Weitere Streit-

punkte sind die soziale Absicherung bei Ar-

beitsunffillen und Krankheit sowie die Ver-

pflegung an Bord. Der nach dem 22.12. nach

einem faulen KompromiB nur noch von der

CGT untersti‘itzte Streik wird konsequent ge-

ffihrt. In Marseille beispielsweise blockieren

die Seeleute mit einem Drahtseil und Contai—

nern den Hafen so gut, daB es dem CRS trotz

mehrfacher Versuche nicht gelingt, die Blok—

kade aufzuheben. Auch anderswo wird fiber

>>Sabotage<< geklagt
— die CGT distanziert

sich erstaunlicherweise nicht. Am 3.1.87 muB

der Staat nachgeben und erfiillt alle wesentli-

chen Forderungen (keine zusatzlichen Schiffe

unter kerguelenischer Flagge, soziale Absi-

cherung bleibt bestehen). Doch trotz der

Einigung mit der CGT streiken die Seeleute

weiter, da sie auch die Streiktage bezahlt ha-

ben wollen.
‘

Bei der RATP planen die U-Bahnfahrer

und deren »aut0nome« Gewerkschaft SAT

schon Anfang Dezember einen Streik vom

22. bis 24.12. Dieser legt den Nahverkehr in

Paris fast vollstfindig lahm. Nach nur gerin-
gem Nachgeben der Direktion gibt es Ende

Dezember wieder kleine Streiks. Ab dem 5.1.

ruft dann CGT und CFDT, ab dem 6.1. auch

die SAT zum unbefristeten Streik auf, der

diesmal durchschlagenden Erfolg hat. Doch

gelingt es der Direktion, die Spaltung zwi—

schen Fahrern und restlicher Belegschaft aus-

zuniitzen. Den Forderungen der Fahrer (we-
sentlich: 150 Mark mehr im Monat) wird am

12.1. weitgehend'entsprochen, wahrend der

Rest mit knapp 3% Lohnerhohung abge-

speist wird. Da die Fahrer ab dem 13.1. die

Arbeit wieder aufnehmen, brockelt der

Streik ab.

Wahrend diese autonomen Streiks, — bei

denen sich die Arbeiter ebenfalls in Vollver-

sammlungen selbst organisieren, das Heft

selbst in der Hand behalten, und erst nach-

traglich oder fiberhaupt nicht von den Ge-

werkschaften unterstfitzt werden ~, erfolg-
reich verlaufen, scheitem die von der CGT

Anfang Januar initiierten Streiks schnell. Die

CGT-Fiihrung versucht, zu einem umfangrei-
chen Streik im gesamten offentlichen Sektor

aufzurufen, dieser Streikbewegung eine poli-
tische StoBrichtung gegen die konservative

Regierung zu geben. (. . .)
.Zu Beginn der Kampagne am 6.1. kommt

es bei der Post, bei Renault und in den Fabri-

ken zur Ausrfistung der Kriegsmarine (arse—

naux) zu Wamstreiks mit geringer Beteili—

gung. Nur die Docker in den schon durch die

Seeleute blockierten Hafen und die Arbeiter

bei der staatlichen Elektrizitatsgesellschaft
EDF beginnen einen unbefristeten Streik.

Doch gerade der Streik bei der EDF, der am

ersten Tag zu Stromabschaltungen bei 150000

Pariser Kunden fiihrt, erweist sich als Bume:

rang. Es gelingt der Regierung, in der Offent-

lichkeit Stimmung gegen die gesamte Streik-

bewegung zu machen. In Paris wird eine Ge-

gendemo von 10000 aufgebrachten >>Benut-

zern« organisiert
— weitgehend kleine Ge-

werbetreibende.

Eine Veranderung der Kampfformen (die
Arbeiter schalten bei saumigen Kunden den

Strom nicht mehr ab and berechnen grund-

sétzlich nur den billigeren Nachttarif), kann

die Niederlage nicht aufhalten. Am 14.1. su-

spendiert die CGT den Streik wegcnder gro-

Ben Kilte. Bei den Dockern stimmt die CGT

am 17.1. einer 2,5%-igen Lohnerhohung zu.

Einschiitzung
In den geschilderten Streiks zeigt sich eine zu-

nehmende Loslosung der Arbeiter von den ri-

tualisierten Streikformen der Gewerkschaf—

ten (24-Stunden-Streiks, fiir die Unterneh-

mer vollig kontrollierbar), sowie deren insti-

tutionalisierten Verhandlungsformen (bei de-

nen als >>Kompromil3<< meist eine nur gering-

in. M2.“

fiigigere Verschlechterung der Arbeitsbedin-

gungen oder éihnliches herauskommt). Aus

dem MiBtrauen gegen die versteinerten Ge—

werkschaftsapparate organisierten sie sich

fast fiberall in Vollversarnmlungen, die tag-
lich abgehalten wurden. Diese Vollversamm-

lungen behielten sich die letzte Entscheidung
fiber Streikfortsetzung oder -abbmch vor

—

ausdriicklich unabhangig von den Verhand-

lungsergebnissen und Entscheidungen der

Gewerkschaften. Dariiberhinaus organisier-
ten sie sich in Streikkomittees, regionalen
und nationalen Streikkoordinationen.

(. . .) Um ihren EinfluB nicht vollig zu verlic—

ren, blieb den Gewerkschaften nichts anderes

iibrig, als den Streik scheinbar zu akzeptie-
ren. Obgleich es ihnen gelang, ihr Verhand-

lungsmonopol zu behalten und auch wiedcr

zum Ende des Streiks beizutragen, wurden

sie doch zum ersten Mal seit ’68 wieder we-

sentlich in Frage gestellt. Das laBt hoffen.
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Sexualitéit

Eine

psycho-
pofifische

Biographie
Wilhelm

Reichs

.imeN
Psychoanalyse und Marxismus + Wien:

Wissenschul‘l und burgerliche Kullur +

Reich iibcr Freud + Die Funklion des Or-

gasmus + Charakleranalyse + Aus-

sehluB aus der Psychoanalytischen Verei-

nigung + Sexualitfiil im Kapitalismus und

xexuelle Emunzipaiion + Nach Amerika
+ Sexuulokonomie + Data Bion + Rcde

an den kleinen Mann + D215 Organ-
Syslcm

Gesellschaft
Wilhelm Burian

Die Rijckkehr zur Religion
Isl der Endpunkl im Denken Reichs. Or-
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Am 14.5.87 trafen sich die Verteidigungsmi—
nister der NATO in der westnorwegischen

Olstadt Stavanger. Caspar Weinberger kam

als erster in seinem Privatflugzeug nach Oslo.

Parallel zu seiner Landung demonstrierten

ca. 250 Leute vor der US-Botschaft gegen die

Politik, dic C. Weinberger vertritt. Demon—

strationen vor ausléindischen Botschaften in

Oslo werden von der Polizei nur erlaubt,

wcnn die Zahl der Demonstranten nicht 10

fiberschreitet.

Dementsprcchend fangt der Bericht der

Morgenzeitung Aftenposten auch folgender-

maBen an: >>. . . professionalle Demonstran-

ten mit langer Erfahrung im Krachschlagen

und in Konfrontationen mit der Polizei. An

ihrer Spitzc ging Stein Lillevolden, mehrmals
wcgcn Gewalt gegen Polizisten verurteilt.

Auf raffinierte und professionelle Weise gab

er durch cinen Lautsprecher Anweisungen,

wie sich die Demonstranten in der Konfron-

ration mit der Polizei verhalten sollten, Wab—

rend die Polizisten die Lage eine Weile nicht

im Griff hatten . . .« Mit diesen Zeilen wurde

eine beispiellose Personenjagd
— fortgesetzt

durch einen Leitartikel am néchsten Tag
——

eingcleitet, nach der Wallraff in der BILD-

RCdaktion hatte lange suchen miissen. [Af-

IC’nposten bewies Kontinuitét; hatten sre doch
einst von Hitler und Goebbels Gratulations-

‘elegramme erhalten, weil sie eine Karnpagne
gegen die Verleihung des Nobelpreises an

Carl von Ossietzky eingeleitet hatten].
_

Doch die eigentliche Vorgeschichte splelte
1986. Damals dinierte Margret Thatcher 1m

alten SchloBgefangnis Akersfestning, doeh
das Dinner muBte ausgesetzt werden, well die

Polizei die Kontrolle verlor und 500 Demon—

stranten die Festung stiirmten. Diese Panne,
5° der —

heftiger Kritik ausgesetzte
—

l’oli-
Zcichef Oslos, Willy Haugli (Eisen-Wllly),
Werde sich nicht wiederholen. Deshalb mar-
Schicrte die Polizei vor der US-Botschaft mit

TriinengaS, Schlagstécken, Reiterstaffel and
bisSigCn Hunden auf. Eine Menge Ziv15

SChlug hart zu. Die Gruppe >>Internationale

SOzialistcn<< hatte Stein eingeladen. Wéihrend

er Sprach begann die Polizei ihre Schlacht und

\

n

zwang alle zu Notwehraktionen. Aftenposten
und sein Massenblatt-Zwilling Verdens Gang

(VG) verbreiteten nun Meldungen, daB Stein

von der Polizei gesucht werde und nach §140,
dem Aufwieglerparagraphen, angeklagt sei,
— worauf 8 Jahre Geféngnis stehen. [Dieser §

wurde in den 20er Jahren gegen Einar Ger-

hardsen, den spateren Ministerpréisidenten
und gegen die beiden Samen Nils A. Somby
und den vor einem Jahr ermordeten Reier

Martinsen, wfihrend ihres Widerstandes ge-

gen den Staudamm-Ausbau des Alta/Kauto-

keino-Flusses angewandt].
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Wahrend der folgenden zwei Tage spaziei-
te Stein frei herum. Einige Zeitungen inte —

viewten ihn — 'den neuen Staatsfeind Nr. .

Bis am Donnerstag die néichste Demonstr -

tion stattfand. Ca. 100 Leute naherten sic

der US-Botschaft. Die Polizei war vorbere -

tet und verjagte die Gruppe. Sie versamme -

ten sich in der Nahe und gingen in Richtun

Stortinget (Parlament), die Karl—Johan ent-

lang. Unterdessen werden fiberall in der Iri-
nenstadt Leute verhaftet, die »Demonstra’-
tions-verdéichtig« aussehen. Am Stortingdt
wurde ein Apell gegen die NATO-Politik get
halten und danach ging eine kleinere Gruppe
in ein gemfitliches altes Café im Zentruni.
Unter ihnen Stein. Ein Polizeispitzel spielte
Kellner. Plétzlich verwandelt sich das Café ih

einqn Schlachthof. Ein Chaos aus Schreie‘ ‘,
Scherben, Schlagstécke auf Képfé; das I ‘-

ventar wirbelt zersplittert durch die Ca -

éhaus“athmosphiire“. Ahnungslose Gas:

liegen mit Hundebissen am Boden, ServiereL
rinnen hocken irgendwo und weinen. Da

Frauenradio RadiOrakel hat dieseOrgie an
Polizeibrutalitfit auf Band. Stein wird heraus-

geschleppt und verschwindet im PolizeiarL
rest. Eisen-Willy begn‘indet diese Aktion alg
notwendig um Stein verhaften zu kénnen‘.

Dieser sei in den letzten Tagen stfindig von —‘.—

meist weiblichen — lederbejackten >>B0dygui—
ards« beschiitzt worden. Mit ihm verschwand
der internationale Sekretar der Ma'oistenpar}
tei AKP/ml, Peter Johansen hinter Gittern";
mit dem Vorwurf an einer Polizistin Gewalt

verfibt 2p haben, die Wahrend der Demoni-
stration fiber Menschen ritt und daher voni
Pferd gerissen wurde. i

80 Personen saBen in dieser Nacht im Polif—
zeiprésidium und wurden gegen Morgengraul
en freigelassen. Stein und Peter blieben in Ui-
Haft. In der Abendausgabe von Aftenposten
tags clarauf hetzten zwei Seiten gegen Stein J.

wfihrend andererseits der Artikel fiber deri
amerikanischen Botschafter so endete: ». . i.

der Botschafter Stuart hat ein enges Verhéilt}

Aufmhmo: sips-Pm. i
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nis zu Prasident Reagan und er ist personli-
Cher Freund von AuBenminister Schultz. Das

V

ist nicht so unwesentlich, wenn bald die

'

Kongsberg Waffenfabrik (KV) und andere

heiBe Themen in Washington DC. 'auf den

. Plan kommen.« [KV wird in diesen Tagen, ei-

nen Monat nach den skizzierten Ereignissen,
Konkurs gehen, wenn die USA ihre Boykott—
Drohung im KongreB beschlieBen, weil l<V
allzu regen Handel mit der UdSSR betrieo.
Darunter ein Propeller-Mode“ verkaufte mit

denen sowjetische U-Boote nun unbemerkt,

weil leiser das Wasser schneiden. Dies alles
‘

steht in Zusammenhang mit der »Lehmanrz-
I Strategie<<. In Kfirze formuliert beinhaltet die—
. se Strategie des amerikanischen Marinemini-

. sters eine militéirische Reaktion im Nord—

meer, als Antwort auf einen Konflikt irgend-

_

wo sonst in der Welt. Lehmann will die so-

wjetische Flotte in ihren Hafen — mit Zen-

. trum Murmansk — oder spatestens vor der

Linie Gronland — Island — Finnmark versen—

‘ ken. Diese Strategie fordert naturlich eine er-

hohte Prisenz und Ubungsaktivitfit, Waffen-

lagerung usw. in Nord—Norwegen. All dies ist

in Norwegen noch nicht akzeptiert, abgese-
hen von der rechten Heyre-Partei, der Indu-

strie und den Militirstrategen
~ unter letzte—

ren auch Sozialdemokraten. Mit der amerika—

nischen Drohung, die Kongsberg—Waffenfa—
brik Konkurs zu schlagen, haben die Ameri-

kaner das denkbar beste Mittel, Norwegen
seine militéirischen Ziele aufzudrficken. Das

Uberleben der einzigen relevanten Rfistungs—
firma Norwegens hingt vom Verkauf von 192

Penguin-Raketen an die US-Man'ne ab. Und

diesen Trumpf wollen die Amerikaner unver-

bliirnt ausspielen, so forderte das Wall Street

Journal: Norwegische Restriktionen gegen

die Stationierung fremder Truppen und die

Lagerung von Atomwaffen mfiBten aufgeho—
ben werden. Das sei viel wichtiger als der

Boykott norwegischer Produkte, den der Se-

nat mit 92 zu 5 Stimmen bereits beschlossen

hat. Wen wundert es also, daB in diesen Wo—

chen zu beobachten ist, wie Norwegen zu

Kreuze kriecht. Nur eben nicht die jugendli-
chen Demonstranten, der >>Pobel« vor der

Botschaft des Herrn Stuart]
Die Polizei wollte Stein 4 Wochen in U-

Haft halten bis er am 12. Juni eine 36-téigige
Haft antreten sollte, die er erhielt, weil er vor

zwei Jahren mit einer Stinkbombe eine‘ Miss

Norway-Show gestort hatte. Der Untersu-

chungsrichter verkiirzte die Polizeiforderung
jedoch auf 2 Wochen, ffir Peter auf eine.

Ffir den 21.Mai kfindigte Helge fiir die

neugegrfindete Aktion Ausdrucksfreiheit eine

Protestdemonstration an, fur die nicht um Er-

laubnis nachgesucht wird. In einer Annonce

im liberalen Dagbladet spricht sich eine

>>Schlipsfront<< normaler Burger fiir die Teil-

nahme an der ungesetzlichen Demonstration

aus.

Warum wird Stein so gehaflt?
1m Winter 1982 raumte die Polizei das besetz—

te Hans in der Skippergate 8 und lieB es abrei-

Ben. Die Osloer Kommune griindete »Straks-

bo«, eine Sonderabteilung in der Wohnungs-
verwaltung, die einigen Dutzend aus der

Skippergate Wohnraum verschaffte. Das

»Miiieu« wurde verstreut, — Lehren aus Ber-

lin gezogen. Eine Gmppe von 7—10 Leuten

erhielt ein kleines Haus in der Tromsogate,
unter ihnen Stein. Hier herrschte Gast-

freundschaft und von hier gingen permanent
politische Aktivitéiten aus.

Zudem bot die Stadt ein >>Aktivitfitshaus<<

in der Pilestredet an: Café Blitz. In Verbin—

dung mit den traditionellen Auseinanderset-

zungen zwischen Jugendlichen und der Poli-

zei in den Nachten zum 1. Mai wurde Blitz oft

von der Polizei brutal fiberfallen und war

mehrmals vom Abbruch bedroht. Uberra—

schenderweise muBte die Polizei nach einem

solchen Uberfall 40 000 nKr. fiir Schfiden er-

statten. Im Blitz »residieren« das Studio des

einzigen Frauenradios der Welt RadiOrakel,
ein Frauenkulturzentrum, ein Fotolabor etc.

Es ist der einzige Ort fiir nichtkommerzielle

Konzerte in Oslo usw. Stein war wéihrend
einiger Jahre Sprecher fiir Blitz und organi—
sierte viele Verteidigungsaktionen. Darunter

gelang am 30.4.1984 eine gut geplante und

immer noch existente Besetzung des ehemali—

gen Arbeitsamtes fiir Tagesjobs
— jetzt Ar-

beitslosen-Café in der Storgate! Hier und im

Blitz kann mensch leichenfrei, billig und gut
essen. Hier werden Solidaritétsaktionen initi—

iert und deshalb wird dieses Milieu von der

Polizei gejagt.
Am 21. Mai jedoch >>durfte<< die Osloer

Polizei von den NebenstraBen aus filmen und

registrieren, daB zumindest 10 000 Osloer be-

reit sind, an einer unangemeldeten Demon-

stration gegen Polizeigewalt teilzunehmen.

An der Spitze Motorréder und Punker —- alles

wurde selbst organisiert und endete im Ge-

werkschaftshaus mit einer Veranstaltung zu

den Polizeibrutalitfiten. Weitere Demonstra-

tionen — auch diese unbehelligt
—

gab’s am

Kreisgefangnis —— bis Stein und Peter frcika-

men, stand niichtelang eine Fackelwache an

der Geffingnismauer.

Flattersatz 3

SPAIN!!!
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Abstimmen - 'Nochmal Abstimmel
— Ein 8.Ma| Abstimmen'

Belau unter dem Druck der USA

Die absurden Konsequenzen des Militaris-

mus haben nun auch das kleine Belau, mit

seinen 15 000 Einwohnern, im siidwestlichen

Mikronesien, erreicht. Einige gottverlassene

Koralleninseln im Stillen Ozean sind ins Zen-

trum der amerikanischen Nuklearpolitik ge-

raten.

Auf den Phillippinen liegen die 2 grofiten

amerikanischen Kernwaffenbasen in Sfidost-

asien, Subic Naval Base und Clark Air Base.

1991 lauft der Vertrag mit dem Gastland aus.

Wird er nicht emeuert, mfissen sich die USA

nach einem anderen,_ brauchbaren Tiefwas-

serhafen ffir ihre Trident-Uboote umschauen;

jenem entscheidenden Glied in der mariti—

men Aufrfistung der USA, mit einem Ver-

nichtungsvermégen von 192 Sprengkopfen.
Die Lage der kleinen Republik Belau wur-

de als gut befunden und Belau hat auBerdern

den Vorteil, die USA als Verwalter eines

UN-Mandates zu haben. Der einzige Haken

war, daB sich Belau 1979 eine kernwaffenf—

reie Verfassung gegeben hat. Und daB es
.

75% (let Stimmen einer Volksabstimmung
bedarf, diese zu veré‘mdern.

Die USA handelten mit der USA-freundli-

chen Elite um Prasident Lazarus Salii einen

Vertrag aus und lieBen das Volk abstimmen.

Zusammen: 7 mal! Und es scheint noch nicht

fertig zu sein mit den Abstimmungen . . .

Der Vertrag, Compact of Free Associa-

tion, gibt Belau eine groBe Geldsumme -— 5,5

Millionen Dollar fiir 15 Jahre, im Austausch

gegen 2 Flugbasen, einen Tiefwasserhafen

und eine Dschungelkriegsbase, die 1/3 der au-

Beren Flache des Landes beanspruchen wiir—

den. — Doch bisher war Belau nicht zu ver-

kaufen. In 7 Volksabstimmungen hat das

Volk Nein zum Vertrag mit den USA gesagt.

Doch der Prozentsatz ist mit der Dollarflut

fiir die Organisatoren der Ja-Kampagne ge-

schrumpft: Wahrend der 6. Volksabstim-

mung, am 21.2.1986 wurden 500 000 Dollars

ins Land gepumpt. Das Resultat waren 72%

Ja-Stimmen fiir den Vertrag. Doch das reich-

te nicht. Einige Formulierungen im Vertrag

fiber die “Freie Association“ wurden gean-

dert und am 2.12.1986 durfte Belaus Bevol-

kerung wieder an die Wahlurnen. Dieses Mal

sank die Zahl der Ja-Stimmen auf 66% — der

Widerstand war besser organisiert.
Ein Gruppe unabhangiger Beobachter,

u.a. vom Europa-Parlament, berichtete von

einigen Merkwiirdigkeiten. Schiiler, die an

der Ja-Kampagne teilnahmen, erbielten da-

fiir 1 Woche vor der Abstimmung frei. Prasi-

dent Salii erklarte im TV, daB es im April kei-

nen Lohn fiir die 5000 staatlichen Angestell-

ten gabe, wenn der Vertrag nicht angenom—

men wfirde und damit das amerikanische

Geld ausbliebe. Schulen und Regiernngsbfi—
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von Maria Bergom—Larsson

ros fungierten als Kampagnelokale fijr die Ja-

Seite. Regierungsautos reisten mit der Ja-

Fahne lierum und dem Volk wurde gratis Es-

sen und Trinken angeboten, als Vorahnung
auf den Manna, der fiber es regnen wijrde,

ginge der Vertrag mit den USA in Ordnung. .

Von direkter Wahlffilschung wurde auchl
berichtet: Stimmzettel verschwanden. Laden'

mit Stimmen von ein paar kleinen Inseln wur-

den aufgebrochen entdeckt. Im letzten Au-

genblick vor der Abstimmung lieBen die USA .

mitteilen, daB der Vertrag, wenn er nicht an-

genomrnen wird, nicht neu verhandelt wer-

den kann. t

Vor diesem Hintergrund ist es fast hero-

isch, daB nur 66% Ja zu den amerikanischen

Basen sagten und 34% fortgesetzt ihre Kon-

stitution und Kernwaffenfreiheit des Landesl‘
verteidigen.

Ich versuche mir eine Situation vorzustel- l

len, wo Schweden 7 Jahre lang -jedes Jahr von l
einer GroBmacht gezwungen wird, abzustim-

‘

men, wie fiber die Kemkraft 1980. Zerschlei-

Bende Stimmung am Mittagstisch, Familien-

und Freundeskreise gesplittert, Haflund Ver- 3

déichtigungen. Gleichzeitig ist das Land von i
Annut geplagt, Krankenhé’tuser sind ohne

Medizin, Schulen ohne Lehrbiicher, die Ju- i
gend leidet an wachsendem Alkohol- und 1
DrogenmiBbrauch. Wo die Kraft zum Wider- l
stand hernehmen? l

Hatte es sich um ein Volk mit weiBer Haut i

gehandelt, wfirden die USA ihren Willen

nach einer Abstimmung respektiert haben.

Nun muB dieses kleine, schwarze Volk ab-

stimmen, bis sie stimmen wie die Supermacht
es will.

Die nachste Wahl, die achte, war am 23.

Juni geplant. Als ich die Widerstandsorgani-
sation Belau Pacific Center ann'ef, erfuhr ich,
daB der Prasident jetzt Strom, Wasser und

das Radio gesperrt hatte, um den Druck aufs

Volk zu erhéhen. TV—Zeit kostet 15 Dollar

pro Minute, was sich nur die US-finanzierte
Ja-Seite leisten kann. Eine wirkliche Parodie
westlicher Demokratie und eine schreiende

Verachtung von allem, was Selbstbestim- 1

mungsrecht heiBt.

Belau ist nur ein FliegenscheiB auf der
Weltkarte. Doch sein Recht'iiber sich selbst
und seine Zukunft zu bestimmen, dfirfte das-
selbe sein, wie das anderer Volker. Dieses
kleine Land hat nur einen Wunsch, selbstan-

dig zu bleiben und nicht militarisiert zu wer-

den. Das ist doch ein normaler Begehren.
Das geht auch uns (in Skandinavien) an: das
Recht eines jeden Landes, ohne Kernwaffen

21_1_ leben.

(Ubersetzt aus Dagens Nyheter, 7.6.87 von

Jargen Wierzoch)
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Die Internationale Studienkonferenz »'Tec'h-
nologie und Freilleit« vom 8.‘—10.4.87 ll’luLIS-
sabon, Portugal behandelte in 17 Vortragen

die dreiBereiche:
' ..

a) die Neuen Technologien in Indusmelan-

'dern und ihre 6konomischen, wissenschaftli-
'chen und arbeitsmarktpolitischen Auswrr-

‘kungen
. '

.

, b) Verindemngen in Kommumkanon und m

,‘der Kulturproduktion durch die neuen Me-

'

dien

C) Gesamtgesellschaftliehe Veranderungen
'

der niichsten 20 oder 30 Jahre und ihre politi-

schen, juristischen, internationalen und ideo—

logischen Implikationen .

Ungefiihr hundert Teilnehmer/lnnen ans
15 Landern nahmen an den Debatten terl.
Ursprfinglich hatte das Treffen Teil einer gro-

a Beren Veranstaltung sein sollen, die das hun-

dertjéihrige Bestehen des portugiesischen. An—

archismus begehen sollte._ Nach unuber-

brfickbaren Gegensfitzen mit anderen Grup-

5 pen, entschied sich die Gruppe um die Zeit-
l schrift A Ideia und der Verlag Sementezra mit

i seiner Gruppe Circulo de Estudos Neno Vas-

co zu einer eher begrenzten Veranstaltung.

§ Ein Umstand, der auch erklfirt, warum nicht

i mehr um groBeren intematlonalen Besuch

geworben wurde. Trotzdem waren 70 auslan-

? dische Teilnehmer angemeldet’, (damnter 2

aus dem FLI, die dann jedoch nicht fuhrenf)
von denen 30 tatséchlich teilnahmen. D16

l'
Beitrage, die sich im Zusammenhang der Dis-

kussionsveranstaltungen in Italien (Mllano,
Venezia) sehen, sollen in einem Buch m Por-

‘ tugal erseheinen und teilweise in Zeitschrif—
1

ten Italiens, Frankreichs und den USA verof—

fentlicht werden. Wir wollen sehen, ob sich

'

Ubersetzungen fi'ir den SF anbieten und sich
1 Ubersetzer/innen finden; yon den uns vorlle-
, genden Kurzfassungen in englischi franzo-

sisch und auf portugiesisch geben wrr in die-

3
ser Nummer nur eine erste wieder, setzen

diese Information jedoch im nachsten SF fort:

Joel Spring: Technologie, der Staat und die

Verteilung von Wissen

Der Staat konnte das Versprechen der neuen

Informationstechnologie zerstoren, einen

leichten Zugang zu dem Wissen der. Welt und

einen freien InformationsfluB zu bleten. Te-

lekommunikationskreise erméglichen eme

Verbindung eines Computers mit einer Viel-

zahl von Datenbanken. Dadurch besteht ffir

jederrnann Zugang zu Wissensspeichern und

der Technologie, mit der dieses Wissen analy-
siert werden kann;

Das mégliche Zerplatzen des Traums fiber

die neue Informationstechnologie, freien Zu-

gang zu Wissen zu erhalten, konnte dem
Scheitern der letzten Informationsrevolution

gleichen. Das gleiche Versprechen des Zu-

gangs zu Ideen gab es schon bei der Entwick-

lung der Druckerpresse und der Expansion
der Druckindustrie. Bflchereien, Buchléiden,
Leseclubs in den Gewerkschaften und die

Entwicklnng billiger, massenproduzierter Ta-

schenbiicher machten der Mehrheit der Be-

vélkemng Lesestoff zuganglich. Selbst im 20.

Jahrhundert bejubelten radikale Gruppen die

Entwicklung friiher Kopiermaschinen als die

Vorhut der Revolution. Hier war ein Instru-

ment entstanden, mit dessen Hilfe jede kleine

Gruppe leicht Informationen drucken und

der Bevfilkerung zuganglich machen kann.

Die Geschichte der staatlichen Versuche

das Wissen zu kontrollieren gleicht der Ge-

schichte der Massenproduktion von Lese-

stoff. Mit steigendem Zugang zu Wissen und

damit moglicherAblehnung der Autoritiit des

Staates inszenierte der Staat eine Kampagne
um den Zugang des Bfirgers auf >>offizielles<<

Wissen zu beschranken. >>Offizielles<< Wissen

meint dabei das Wissen, das die Autoritéit der

bestehenden politischen Krfifte unterstfitzt.

Deshalb wuchs die staatliche Ausbildung
parallel zur Entwicklung der Massenproduk—
tion des Lesestoffs. Man kann natfirlich auch

argumentieren, die staatliche Ausbildung ha-

be die Fahigkeit zu Lesen und zu Schreiben

verbessert und als Folge habe sich der Kon-

sum an Lesestoff gesteigert. Das Ziel der

staatlichen Ausbildung war aber das Lesen

des offiziellen Wissens zu lehren. Ansonsten

hitte es ausgereicht dem Burger Lesen beizu-

bringen und es ihm selbst zu iiberlassen, sich

bei einem freien Buchmarkt seine eigenen
Gedanken zu bilden.

Der Schliissel zur staatlichen Vermittlung
des offiziellen Wissens und zur Lesekontrolle

bildet das Schulbuch. Dieses vermittelt offi-

zielles Wissen, und kann obendrein wegen
seiner Langweiligkeit und Ausdruckslosig-
keit, den Wunsch zerstoren, auch etwas ande-

res zu lesen. Mit der Entwicklung der staatli-

chen Ausbildung wurde das Schulbuch zur

Wissensquelle ffir einen GroBteil der Bevol-

kerung.

Das staatliche Lehrbuch vermittelt Wissen

auf eine Art und Weise, die es als neutral er-

scheinen léiBt. In diesem Fall meint neutral,
nicht politisch vorgeprz’igt. Natiirlich ist Wis-

sen, und vor allem offizielles Wissen, immer

politisch vorgeprc'igt. Aber indem die Existenz
;

neutralen Wissens vorgespiegelt wird, berei—
'

tet das Lehrbuch die Bfirger darauf vor, spii-
ter staatliche Verlautbarungen als Wahrheit

und als nicht politisch vorgepréigt zu akzeptie-
ren. Insofern wird mit staatlichen Lehrbii-

chem versncht, den freien FluB des Wissens

in einem Zeitalter der Massenproduktion von

Bflchem, zu begrenzen, indem Unterricln auf

offizielles Wissen beschréinkt wird, die Exi-

stenz eines neutralen Wissens vorgespiegelt
wird und indem, hfiufig nnbeabsichtigt, der

Wunsch nach weiterer Lektfire zerstort wird.

Damit Lehrbficher offizielles Wissen ent-

halten ist es nicht notwendig, staatliche Ver-

lage ins Leben zu rufen. Staatlich produziertc
Lehrbl’icher wiirden offensichtlich nur offi-

zielles Wissen enthalten. In Liindern wie den

USA, wo der Staat keine eigenen Schulbii-

cher herausgibt, wird der Markt vom Mono-

pol der staatlichen Schulen beherrscht, die

nur Biicher mit offiziellem Wissen nachfra-

gen. Somit gibt es in den USA in Buchladen

eine grijBere Gedankenfreiheit als in staatli—

chen Schulen und den entsprechenden Lehr—

bfichern.

Die Frage, die sich bei einer Ausdehnung
des Einsatzes neuer Informationstechnolo-

gien stellt, ist die, ob ihr Versprechen des

freien Zugangs zu Informationen eingclost
wird, wenn der Staat sie unter seine Kontrolle

bringt. Nimmt man die Geschichte des Bu—

ches als MaBstab, kann man annehmen, daB

der Staat Methoden entwickeln wird, die si-

cherstellen, daB die Mehrheit der Bevolke-

rung mit Hilfe der neuen Technologien ledig-
lich Zugang zu offiziellem Wissen erhéilt.

Die neuen Informationstechnologien ha-

ben das Potential zur Erweiterung dCS

mensehlichen Wissens, und zur Unterstiit-

ZUHg der Planung neuer Arten von Gemein-

den und sozialer Strukturen. Tatséichlich er-

moglichen sie, neue Kommunikationslinicnm

zwischen Menschen zu eroffnen, eine wirk—

lich freiwillige Weltgemeinde. Zudem eroff-

nen die neuen Technologien neue Moglich-
keiten fiir menschliche Kreativitiit.

Aufgrund der historischen Erfahrungcn
bei der Entwicklung desBBuches, sollten die

folgenden Punkte bei der Planung eines

freien Einsatzes der neuen Informationstech-

nologien beriicksichtigt werden:

1) Begrenzung staatlicher Regelung der neu—

en Informationstechnologien
2) Begrenzung der ~staatlichen Schulung im
Gebrauch der neuen Technologie (das Aqul‘
valent zur Begrenzung der Rolle des Staatcs

beim Leseunterricht)
.

3) Entwicklung / freiwilliger, kooperatlver

Anstrengungen zur Vermittlung des G6-

brauchs der Informationstechnologie
4) Bildung freiwilliger elektronischer Net—

zwerke ffir die freie Kommunikation und den

WissensfluB ,

p

5) Freiwillige Bildung von Datenbankcn, dIC

nicht offizielles Wissen darstellen.

(i'ibersetzt von Harald Simon)



»Frae zum Zeitgelst« von Herby Sachs

——

zu essen wie Hartgekochtes aus der

Fast-Foodku‘che dieses Sraates

Mil immenscr Geschwindigkcit rennt die Zeit

auf cine Mauer zu. wird zurfickgcschleudert
— verdoppelt ihre Schnelligkeit um ein Viel-

finches, — wie ein Flummi, das immer héhcr

hinaufwill. Wir vernichten, was wirlieben!

Anpassung
— Ausgrcnzung

—— Aussonderung

Stiindige Schrcckcnsnachrichten. nur mit un-

gCthrcr Abgebrfihthcit und tastcndcr Wahr-

nchmung sind wir in der Lage dieses Inferno

ZU verarbcitcn. Im tag-tfiglichen Verdréin-

gUngSprozeB haben Nachrichten und Schrek-

kensvisioncn keine andcre Funktion als Men-

SChcn geffigig. widerstandslos zu machen, um

ihnen ihre cigene Ohnmacht wie einen Spie-

gcl vorzuhalten.

Sozialc Wahrnchmung?
Bruchstfickhaft durchzichcn Wortfctzen die

GChirne — Rissc in einer nicmals runden Ku-

gel, Buchstabcn werdcn in willkfirlichen Rei-

hCn zusammengcffigl. Leere/

NUr untcr éiuBerster Konzcntration beginnen

Winzigc Teilchen unsercr Sinne einen irrsinni-

gen Tanz, um verlorengegangcne Elementc

'11 rasendcr Geschwindigkeit unter Ausnut-

lung dcr Bcschleunigungskraf! an seidcncn

E"an festzuhalten. Einc mfirderischc Dich—

PC Yerkabclter Driihte. die schcinbar sinnlos

lnemandergesteckt doch Funktioncn erffil-

1cn. Bcgrifflichkeiten, die zu hierarchisch

strukturicrten Systemcn verkommcn und in-

Saltsleer zur sozialcn Realitiit gcmacht wer-

en.

Der Staat

erzwingt scheinbare Ubereinkunft aller Men—

schen —- vorgegaukelt ohne Pappnase und mi:

Computernummer. Er verordnet groBe L6-

sungen zu den Menschheitsproblemen. Tech-

nologische Umstrukturierung-Psychomarkt-
Soziale Technologien, die von Therapieange-
boten fiber Kleidermode verbindliche Unver-

bindlichkeiten suggerieren. Es gibt keine

freie Wahl sieh die Ware sinnlicher Eindruck

bewuBt anzueignen. Die Kurzlebigkeit von

Eindrficken. produziert nach Mechanismen

der Anpassung, soil soziale Wahrnehmung

bewuBt Oder unbewuBt verhindem.

Wesentliche Bedfirfnisse

werden befriedigr. ob als Scheinbedfirfnisse

produziert Oder nicht interessiert niemanden

— es geht um die Zerstérung der M'o'glichkeit

sieh selbstbestimmte Sinne anzueignen. Die

inflationare Fortffihrung der Produktion

macht es u.a. notwendigjeden Versuch einer

Aneignung sinnlich kritischer Wahrnehmung

zu verhindern. Die totale Verweigerung
—

das stiindige »Gegen den Strom schwimmen<<

ist die einzige Chance auf einen faBbaren Ge-

genentwurf. Dem entgegen steht die stindige

Okkupation der Sinne. die jeden Menschen

aus seiner Eigenverantwortlichkeit zu enthe-

hen scheint und die spfirbare Ohnmacht

wachsen léBt.

Verschz'irfte Vision

Er durchwanderte Tage und Nichte eines be-

grenzten Raumes. Die weiBen Wénde schnit-

ten Fratzen — die Holzsparren drohten fiber

ihm zusammenzubrechen. DrauBen déimmer-

te der Tag
—— die zahllosen Strahlen warfen

sanfte Schatten durch das Fensterglas ~ seine

Wirrnis steigerte sieh in dem MaBe wie seine

Augen zufielen. Der Horizont, verdfistert

von wachen Tagtrfiumen, brannte wie eine

Gaslampe in déimmrigem Gewdlbe. SchweiB

tropfte von seiner Stirn. Die ersten Stunden

des neuen Tages zerflossen im Spiel — alles-

drang ans Licht: Hoffnungen auf menschli-

ches Leben ohne Entfremdung. nie gekannte

Utopien einer selbstbestimmten Welt. Im

grauen Nebel verborgen fanden sich Spuren
von Freiheit — aufséissig, unruhig — doch der

Nebel bildete eine undurchdringliche Mauer

Mit} bloBen Hinden durchtastete er den
Schein — versuchte wie ein Gefangener Mer-

tel aus der Mauer zu kratzen. Keine Zeit be-

ruhigte das BewuBtsein — diese trfigerische
Freundin der Fiktion. Ablenkung verschaff-

ten Momente eines im Hintergrund drfihnen-
den Gesangs schemenhaft sichtbarer Men-

schen in schillernder Kleidung. denen Hun-

ger tiefe Furchen in die Gesichter geschnitten
hatte. — einen Hunger des vollen Magens. ei-

nen Hunger von Simigung biuer verzogener

Lippen. Er ffihlte einen Schauer fiber seinen

Rficken laufen — der Jubel der Kehlen er-

drfickte seinen Atem. Neonfarbene Réhren



r — Chromquecksilbrig glitzernd
—- hfipften um

die Menschen wie Luftballons. Sekunden
’
spiter war der Spuk vorbei. Das Gesicht tief

l in die Héinde gedriickt, verharrte er lange

schweigend und regungslos.

’

In einer Flut von Bildern untergehen?
.

Uber Menschen erzfihlen bedeutet sicli mlt

': ihnen und ihrer sozialen Realit‘cit auseinan-
dersetzen. Das Kino produziert im Videozert-
alter cine sehnell und glatt konsumlerbere
Oberfléichlichkeit, eine unertréiglich unkriti-

sche Version des »Abbilds« von Leben.
Scheincharakter suggeriert filmische Fiktion.

Kinorealitiit und ihre Ve‘rwertbarkeit beden-
tet Filme, die ausprobieren, auf’s Abstellgleis

zu schieben. Der Blick des Zuschauers sell
Q abgelenkt werden von Kritikffihigkeitz Em
;

bchhen Sex and Crime, ein bchhen Liebe,
ein paar Wermutstropfen Realitéit und ferbg
sind die Machwerke é la Blue Velvet. Auseln-

andersetzung mit Inhalten, Filmexperimente,
sollen den cineastisehen Spinnem vorbehal-

ten sein. Selektion im fibelsten AusmaB. Das

Publikum k6nnte ja MaBstfibe entwickeln,
um Filme und Inhalte selbst zu bewerten.

Jeder Schwachsinnsschinken wird aufbe-

‘ reitet mit einem SchuB Hollywood-Drama-
‘

turgie, die als solche Ausgrenzu'ng, Verge-
waltigung und Heldentum betreiben. Die we-

‘

nigen kleinen Filme — z.B. Zischke oder An-

ne Trister erzéihlen von fiktiven Situationen

und lebenden Menschen, ihren Hoffnungen

und Sehnsfichten, den Irrwegen wie den Hal-

tungen, die in dieser Welt der Schubladensy-
steme — der Kategorien, der Konventionen,

andere Méglichkeiten erahnen lassen.

Auch im Kino gewinnen die Menschen
kein Spiel gegen sich selbst —

sie sind in Je-

dem Fall Opfer und Téiter zuglelch. Sehge-
wohnheiten werden nach Schema F entwrlo
kelt und durchaus klug durchdacht wieder m

die Képfe und Herzen transportiert. Fiir Psy-
chomarkt und Filmgeschéift werden Konsu-

menten herangezflchtet, AbnehmerInnnen

einer gigantischen Medienmaschinerie. Die

Zwischenténe bleiben AuBenseiterInnen vor-

behalten, die ihre Sandkastenspiele mit Lei-

denschaft und Subversion betreiben diirfen.

Die Sturzflut der Alptréiume am Rande der

Zeit

Mit bleierner Miidigkeit in den Knochen ver-

suchte er sich aufzurichten. Noch in respekt—
voller Ferne, doch seit geraumer Zeit spfirbar
war eine groteske Bewegung, die den Tanz

auf dem Vulkan als héchsten Grat noch nicht

erreicht hatte. Ihr Empfang wurde sein hilflo-

ses Licheln. Seine Augen drehten sich im

Kreis gleich einem Kirmeskarussel, das aus

der Lagerung zu springen droht. Stillstand-

—Brennpunkt—Erstarrung. Unsicher ver—

suchte erdie Umrisse zu fassen, die in die Fer-

ne seiner Wahrnehmung abzugleiten schie-

nen. Schemenhafte Schatten aus Sehschlitzen
”

wie in Geféingnistransportern rasten eine

StraBe hinunter, die sich am Horizont in

Nichts auflc'iste. Gesiehter, die rausgetreten
waren aus einem groBen Bild starrten an ihm

vorbei. Gesichter mit leicht angewinkelten
Képfen, unglfiubig, fast erschreckt. Still-

stand. Mit einem Ruck drehten sich die Kéip-
fe zu ihm. Er versank in die Abgrfinde — die

Zeit der lachenden Schrecken, wo blinde In-

formanten von teuflischen MaBregeln fliister-

ten.

Rigide MaBnahmen zur Liquidierung persén-
licher Selbstverantwortung ergreift die bayri-
sche Staatsregierung, um das Problem >zivili-

satorischer Seuche< zur >Normalitét< zuriick—

zufiihren. Vorstufen neuer Massenvernich-

tung?
In den Képfen werden in kiirzester Zeit

Skandale von folgenden Schandtaten fiberla-

gert. Schicht fiber Schicht tiirmen sich Berge
der Empépung und Betroffenheit — hohle

Begriffe
— knallharte Fakten 16an sich

stiindlich ab mit nichtséindernden Entschei-

Photo:
llerby
Sachs

dungen.
Die Antwort unscrer Wahrnehmung sieht

aus wie ein Hamburger — Fleisch mit SOBc

zrvischen zwei Pappdeckeln. Der Alltag deckt

die Kaminuitc‘it der Wahmehmungen 211. die

emeige Grundlage um die Wirklichkeit zu bC'

grelfen und als Folge die Schwfichen und Lfi'

gen der Herrschenden zu demontieren.

Zeitprobleme
gestern —

morgen
— heute —— Tschernobyl,

die Abschiebungen von Flijchtlingen, AIDS,
die Wende, Volkszéihlung, wie lange liegcn
die Schweinereien zuriick, 1 Woche oder 2

Jahre? Stfindige Aufholjagd! Es gibt keinc

Umkehrung. Die zwei Seiten ein und dersel-
ben Medaille - Wackersdorf wird doch gc'
baut, jetzt erst recht. Der schnelle Briitcf

wird nicht in Betrieb genommen
— kein Pro-

blem — die Salzstécke von Gorleben brcchen

zusammen — der Tod eines Arbeiters wird
zum Kalkiil, mit der lapidaren Begn‘indung
einer Erdverschiebung. Grfinde sind Schall
und Rauch! '

Seit warm verschiebt sich die Erde? Da

seheint sich Neues anzukiindigen! Die Kugel,
em gigantischer Spielball - ein unbeherrscll-
ter Moloch? Der Berg wird zum Gebirge

-

schwere Schliinde tiffnen ihr gefréiBiges Maul
—

plétzlich bricht der Salzstock ein (D
— in

Sekundenschnelle —

Die Volkszfihlung dauert
Oder dauert nicht — ein Puzzle ohne Endc ”

10 Minuten fiir diesen Staat — OrdnungsWi'
drigkeit wird in diesem Fall, und Ausnahmcn

bestiitigen die Regel,‘ mit der Todesstrafc g6-
ahndet. Wir sind weit entfernt von jedwedcr
Willkfirherrschaft!
Das Andere wird immer abgetétet, der Berg

geschliffen, die Eeken begradigt
— die Barba-

rei unserer Zeit schreitet unmerklich voran.
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Ernesto Sdbato —- Kunst ist eine Fiktion,

eine Vision der brutalen Realitc‘it ales

Lebens?

‘V

Uber den schriftstellerischen Versuch des Ar-

gentiniers Ernesto Sébato

Mit stcigender Begeisterung liest die Szene
ROmane aus Lateinamerika. Die Exnstenz
von Raubdrucken belegt mit am eindeutlg—

Sten cin neu erwachtes Interesse an Schriften

V011 Allende, Mérquez, Llosa u.a. Natiirlich

SPielt die politische Solidaritéit mit den ausge—
bcutetcn und IWF—abhfingigen lateinamena—

nischen Liindern eine gewisse Rolle. Das In-

teresse an einer Verarbeitung der chileni—

schen Gcschichte konnte als positive Vorbe-

dingUng ctwa ffir Isabel Allendes Roman Das

Geisterhaus angenommen werden. [DaB ihr

ZWeiler Roman jetzt durchgefallen scheint,
-

Z“mindest in der Kritik, wenn auch nicht in

dcr 0min6sen Bestsellerliste des SPIEGEL —

hingt nach meinem Eindruck mit der im fol-

gender, vorgestellten These zusammen, ihm

mangelt die »Totalitéit«.] Ein Literaturnobel—
preig fiir Mérquez Hundert Jahre Einsamkeit

tat Ci“ fibriges. Aber Erklfirungen, die das

ICbhafte Interesse allein auf Mechanismen
dcS literarischen Markts Oder linke Modethe-

men Zurfickfiihren, wfiren bei weitem zu kurz

gegriffem

/ i 2‘
von Wolfgang Haug

/

Die Romane (und das léiBt sich verallge-

meinern) beeindrucken durch ihre Viel-

schichtigkeit, die verschiedenen Handlungs—

stringe, Erzéhlebenen, die Selbstreflektion

des Autors im Roman, die Mischung zwi-

schen Personengeschichte, Metaphysik, Poli-

tik, Gewalt, Psychoanalyse; und den Ansatz

eine Erzéihlung fiber Generationen anzulegen

und die Geschichten mit Bildern vollzustop-

fen. All dies fehlt zumeist in gegenwértigen

europiiischen Romanen. Wenn die Europfier

»mehr« darstellen wollen, werden sie ab-

strakt und jonglieren mit Sprache anstatt mit

Bildern. So kommt man an der Erkenntnis

(wenn auch widerwillig) nicht vorbei, daB es

mit den irrationalen Themen und ihren Bil-

dem, die in die Romane eingebaut werden,

zu tun haben muB.

Bei all dem sind viele dieser lateinameri-

kanischen Autoren beeinfluBt vom Existen—

tialismus Sartres und Camus, von der Psycho-

analyse C. G. Jungs (Archetypen), und man-

chen anderen européiischen Traditionen; es

wfire also falsch, eine typisch lateinamerika—

nische Kultur dahinter zu vermuten; was wir

in Wirklichkeit vorfinden, tréigt alle Zeichen

einer Mischkultur -— und gerade das faszi-

niert.

Um dem Phéinomen niiher zu kommen,
mochte ich eine Extremfigur der lateinameri-

kanischen Literatur vorstellen. Der Argenti-
nier Ernesto Sébato versucht sich theoretisch

wie praktisch an einem »t0talen Roman<<, was

er darunter versteht, wie er dies umsetzt, und

was das alles mit Politik, noch dazu im anar-

chistischen Sinne zu tun haben kann, sollen

die Fragen sein, die diese Untersuchung be-

antworten soll. Sébato ist dabei alles andere

als ein widerspruchsfreier Mensch, doch in-

teressiert sein (vielleicht alter klassischer)
Anspruch, der Roman solle eine Synthese der

gesellschaftlichen Zustéinde sein und helfen
bei ihrer Uberwindung. Doch zuniichst: Wer

ist Sébato?

Ernesto Sébato wurde am 24. Juni 1911 in der

Kleinstadt Rojas geboren. Seit 1924 schreibt

er Erzé‘ihlungen und Gedichte, die zumeist

wieder vernichtet wurden. 1929 studierte er 1

Physik und Mathematik an der Universidad a

Nacional de La Plata, gleichzeitig schlofi er

sich anarchistischen Gruppen an, trat 1931

zur KP fiber, wo er 1933 Generalsekretfir der

kommunistischen Jugend wurde, 1934 heira-

l
l



§ tete er Mathilde Kusminsky-Richter; im sel-
ben Jahr wurde er Delegierter der kommum-

stischen Studentenschaft beim Brfisseler
i

WeltkongreB, aufgrund Stalins Verfolgungen

f aller Opositioneller (Schauprozesse) brielit
1

Sébato mit dem Kommunismus und verwei—

; gert eine Kaderausbildung in Moskau. An-

: schlieBend flieht er nach Paris, lebt dort in

i der Boheme, verarmt und politisch desorien-

i tiert. Er kehrt nach Argentinien zurfick und

schreibt eine Doktorarbeit. 1938 erhalt er ein
Stipendium ffir Nuklearforschung in Paris.

: Erneuter Kontakt mit der Boheme und den
‘

Surrealisten (Andre Breton, Oscar Domin-
‘

guez). Er schreibt (und vernichtet) wieder.

. Ein erster Roman (Lafuente muda) bleibt er-

: halten. 1939 arbeitet er beim Massachusetts
‘

Institute of Technology (Boston) ffir For—

schungen fiber kosmische Strahlung und wird

deshalb 1940 ffir den ersten argentinischen
Lehrstuhls ffir theoretische Physik berufen

(Universidad de La Plata), parallel beginnt er

seine 1940 Mitarbeit an der literarischen Zeit-

: schrift Sur, lernt Borges, Bioy Casares und

. Silvina Ocampo kennen. Spfiter grfindet er ei-

ne eigene Zeitsehrift Teseo. 1943 zieht die

ganze Familie in die Provinz Cérdoba, von

dort reist er zu wochentlichen Vorlesungen

fiber Energietheorie nach Buenos Aires. En-

de 1945 bricht er mitten in der Vorlesung die

wissenschaftliche Tatigkeit ab; bekommt an-

dererseits den zum ersten Mal ausgeschriebe-
nen Premio de Prosa de la Municipalidad de

Buenos Aires. 1946 wird er von Perc‘m aus

dem Staatsdienst gefeue'rt; so geht or 1947 als

Sekretar der UNESCO zurfick nach Paris,

wegen seiner Abneigung gegen jede Bfirokra—

tie halt er diesen Job jedoch nicht lange aus,

und fahrt fiber Italien nach Argentinian zu-

Photo:
Limes
Verlag,
Mfinchen

rfick. Zeitungsartikel, Vortrage, Verlagsbe-
ratung halten ihn eher schlecht fiber Wasser;
auch wenn er 1948 mit seinem Roman El

nine], (Maria oder die Geschz'chte eines Ver-

brechens, clt. beim Limes-Verlag) bekannt

wird. Camus setzt dessen Ubersetzung bei

Galliamard durch (der Literaturinstanz in

Frankreich, vg]. Lothar Baier’s Artikel in taz,

19.10.86); finanziell aufwéirts geht es 1955 —

nach Perdns Sturz —- kann Sébato Chefredak-

teur der Wochenzeitung Mundo Argentina
werden, nicht allzu lange, wie man schon ver-

muten konnte: er tritt offentlich wegen man-

gelnder Pressefreiheit in Argentinien zurfick.

Fallt die Erfolgsleiter jedoch hinauf und wird

Leiter der Kulturabteilung des AuBenmini---

steriums. Auf diesen Honorationenjob ver-

zichtet er aus politischen Grfinden. 1959end-

lich ist er nichts weiter als freier Schriftsteller;

Literaturpreise folgen [1964 Chevalier des

Arts et Lettres (Paris), 1976 Prix du meilleur

livre étranger (Paris) ffir Abbado’n el extermi-

nador, (Abbadon, dt. beim Limes—Verlag].
Im Dezember 1983 wird er zum Vorsitzenden

der nationalen Kommission fiber das Ver-

schwinden von Personen (CONADEP) im

Argentinien der Generale gewahlt, diese

Kommission legt (er halt eine offentliche Re-

de) im September 1984 eine Dokumentation

Nunca mds (Nie wieder, dt. im Beltz-Verlag
1987) der Verbrechen der Militardiktatur von

1976—1983 vor. Weitere Literaturpreise mit

zunehmendem Alter scheinen unausweich-

lich' [September 1984 Premio Gabriela Mi-

stral der Organizacio’n de Estados America-

nos (OEA), Dezember 1984Ehrenbfirger von

Buenos Aires, April 1985 Premio Cervantes

de Literatura (Madrid), bedeutendster Lite-

raturpreis der hispanischen Welt] Ein arri-

Ififlflflfi
THANVIA bietet vierteljéihrlich ein Pano-
rama dessen, was sich auf der Iberischen

Halbinsel in Kultur und Politik manife-

sttert, was sich zwischen dort und hier ab-

splelt. —— TRANVlA wendet sich an Schil-
ler, Studenten. Lehrer, Kulturschaftende,

Reisende, Neugierige aller Art. -—- TRAN-
ViA erscheint vierteljahrlich, im DlN A

4-Format und mit 52 Seiten Umfang, das

Abonnement (4 Hefte) kostet 24,- DM.

Probeheft ffir 5,- DM (bar oder Scheck).
TRANVIA, Postf. 30 36 26, ‘1 Berlin 30

Mai 1987 —— Nr. 5

Di? Barbaren des Nordens und der Traum von‘l
Suden. Tourismus. Andalusian, Spaniens su-
den. Landreform. Guernica. Zum Tode von

José Afonso. EG und Portugal. Studentenbe-
wegung_ Film. Literatur/Flezensionen.

Tranvia-Extra: ”Spanische Filme“
Dorothee Poppenberg fiber das neue Spanl-
sche Kino. Das Kino wéhrend der Franco—Zeit.

Kaialanisohes, baskisches, galizisches Kino.

Spanische Filme seit 1975. Portraits: Luis Bu-

”gel, Carlos Saura, Victor Erice, Pedro Almo-
dovar. Jose Enrique Monterde fiber die spam—
schen Filme zum Bfirgerkrieg. Das Kino wah-
rend des Bfirgerkriegs. Die Avantgarde-Filmer.

Die nachsten Hefte:
Nr. 63‘ Frauen-Bilder (Antang Sept. 37)
Enthalt u.a.: Beitrége zur Situation der Frauen
In Spanien und Portugal in Vergangel'meit ”nd

Gegenwart. Die Frauen und der spanlSChe Bfir-

gerkrieg.

Nr. 7: Fassaden des Alltags (Anfang Dez. 87)

vierter Anarchist, ein nonkonformistischer
Arnvierter? — Jedenfalls war/ist er in seiner

Le,be“5ffihmng ffir Uberraschungen gut, da

56‘“ erklfirter Schwerpunkt das Romanschrci-

ben W311 dfirfte in ihnen genfigend Stoff zu

fmden sein.

Nach seinem radikalen Bruch mit der Wisscn-

schaft beginnt Sébatos komplizierte Rolle als

lateinamerikanischer Schriftsteller [vgl. Die-

ter E. Zimmers ausffihrlichen Bericht fiber

(1‘3 Personliche ‘undpolitische Auseinander-

éetzung Gabriel Garcia Marquez (lebt derzeit
1n Kuba und sympathisiert mit Castros Sy-
stem wie die Mehrzahl der lateinamerikani-
schen Schriftsteller) mit Vargas Llosa (Get;-
Her ieder Diktatur; in DIE ZEIT, Nr.43,

17-10-850], als Gegner Peréns und der Dikta-

turen,.als eines Linken, der es ablehnt scin
Land zu verlassen, eines Metaphysikers und

Humanisten, der von links Wie rechts nicht

verstanden und angefeindet und doch aUCh

respektiert wird.

Sébato versubht in seiner Literatur sein

Denken so miteinander zu verbinden, CW3

philosophische, historische, politische und iis-

thetische Ansichten rim Roman sich durch-

dringen und zudem Platz ffir das Irrationalc
bleibt. Naturalistische und realistische Abbil-

dungen verwirft er als sinnlose Verdopplung
der grausamen Realitéit. BeeinfluBt sieht er
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an ffir die Entwicklung unserer Nationalitat

franzosischen Surrealismus, sein eigener Bei-

trag besteht in einer nachdenklichen Ironie,
.

In der die Abwehr und Verachtung fiir die ge-

genwartigen gesellschaftlichen Verhaltnisse

Ciurchscheinen. In einem Interview, das er an-

laBlich seines im Mai ’87 auf deutsch erschie-

nen Untersuchungsberichts »Nie wieder<< der

FR gab, umschreibt er seine Auffassung von

‘

‘

Kunst in der Gesellschaft: »Die Kunst ver-

schwiinde nur in einem Gesellschaftszustand

unendlicher Gerechtigkeit und Wahrhaftig-
keit. Der Ki‘mstler wird geboren durch die

Unzufriedenheit mit der Gesellschaft, weil

die Realitfit ihn anwidert, er sie nicht aushal-

ten kann. . . . (Kunst) rettet die Menschheit
als Ganzes vielleicht in einer Weise, in der

sich der individuelle Mensch durch seine

Triiume vor dem Suizid oder dem Mord

schiitzt. Die Tranme sind alltiigliche Kathar

sis. Derjenige, der Kultur schaffl, kreiert da-

mit Trauma fiir die ganze Gesellschaft, denn
‘

ohne Traume kann der Mensch nicht iiberle

hen, was im fibrigen liingst wissenschaftlich
'

bewiesen ist. Verweigerte man jemanden di

Traume, wiirde er wahnsinnig. Es ist kurios,

d8“ die Triiume niitzlich sind, wei] sie

schrecklich sind. Und das kann man auch

fiber die Literatur sagen: Die grfiflte Literatur -

ist im Grunde immer schreeklich.« (FR

30.5.87).

In den Traumen setzt der einzelne Mensch

seine Zerrissenheit wieder zusammen, so,

bleibt es Ausgangspunkt und Zieloptik fiir

Sébatos Schaffen den Roman>>helden<< voll-

standig zu erfassen. DaB er dazu psychoana-
lytischc Mittel einbezieht, ist keine Uberra—

schung, daB er jedoch auch Mythen und Irra-

Iionalismen sucht und beschreibt, liegt quer
-

zu unserem gangigen Verstandnis von
— nen-

nen wir es
— >linker Weltanschauung<. In der

Renaissance sicht Sébato (katholischer Theo-

rienbildung hier nicht unahnlich) nicht das

Abstrcifen metaphysischer Eingebundenheit

in autoritare religiose Systeme sondern die

Vorbedingung fiir die Einseitigkeit des Ratio-

nalen und Materiellen, das die heutige Ge—

sellschaft priigt und das menschliche Sein in

die Krise, in die Entfremdung ffihrt.

Im Verlust der Metaphysik sieht er eine in-

dividuelle Vorbedingung fiir die heutige An—

PasSung dcr einzelnen an die wissenschait-
lich-technischc Fortschrittsideologie imperia—

ler Machtstaaten, wie fiir vergangenen Ent-

deckungs- und Missionsdrang und Eroberun-
gen, Und je mehr der einzelne Mensch dre-
sem System cntspricht, je mehr verliert er ser-

ne irrationalen Seiten, je mehr wird er zum

auswertbaren Material, das rational zufunk—

tiOnieren hat. Beginnend mit der Wissen-

SChaftseuphorie des 18. und 19. Jahrhunderts

bis zur heutigcn High Tech-Fortschrittsideo-

l0gie a la Sillicon Valley sieht Sébato eine sich

Stéi"dig stcigernde Entfremdung des Men—

SChCn Von sich selbst, bis hin zum »anonymen

Massengrab<< (zit. n. Thomas M. Scheerer, in:

KLRG, »Emesto Sfibat0«).

.

AIS Gegenbewegungen laBt er gelten: uto—

plscher Sozialismus, Existentialismus, Asthe-

tlZismUS, Dada und Surrealismus
— ihr wie-

derholtes Schcitern wird ihm jedoch zum

Symptom der gescllschaftlichen Krise, wenn

er 3110}! an einer real-utopischen Hoffnung

f‘fSthalt: ». . . immer gibt es jemanden, der

d“: menschliche Existenz durch seine Praxis

rechtfertigm (FR, 30.5.87) Ethisch verlangt
er den Respekt vor dem jeweils anderen und

Bild von Jory-Peter Bierach

entsprechend kommunikatives Verhalten,

praktisch-politisch traumt er von der »Errich-

tung kleiner sozialistischer Gemeinschaften“

(zit. n. KLRG), realisiert er fibergreifendes

Engagement, wie die Kommission zur Unter-

suchung der Menschenverschleppungen.
Im Roman muB dieses konkrete politische

Engagement seiner Ansicht nach nicht unmit-

telbar oder plakativ enthalten sein, im Ge-

genteil: ». . . eine literarische Fiktion muB

absolut frei sein, die Poesie muB absolut frei

sein. Das Engagement ist mir als Mitbi‘irger

Pflicht, aber die vordergn‘indig politisch en-

gagierte Literatur ist immer zweitklassige Li-

teratur geblieben.« (FR, 30.5.87) Trotzdem

gelangt er durch die Darstellung menschli-
,

cher Brutalitaten, durch die Beschreibung

der Ursachen fiir das, was er »Kulturkrise«

nennt, gleichzeitig zur Krisenbewaltigung.

»Meine drei Romane tendieren eher zu einer

dunklen Vision der menschlichen Gattung,

aber in ihnen wie im Leben gibt es immer Fi-

guren, die die Gattung retten.« (FR, 30.5.87)

In Lateinamerika, das sieht auch Sébato

wird eine Trennung zwischen politischem En-

gaement und schriftstellerischer Arbeit nor-

malerweise verworfen: »Die Befreiung eines

halben Kontinents geschah mit einem Séibel

in der rechten und dem Buch von Rousseau

in der linken Hand; die Tradition der Intel-

lektuellen in Lateinamerika war von Beginn

‘

erklaren, daB es zu ungerechtfertigten Verur-

je dazu gedient hat, den Tod eines einzigen

'

Sébato nicht auf dieses Niveau puren Mora-

_

sche.« (Abbadon, S. 47/48)

fen ihn, als er sich weigerte ins Exil zu gehen.

51

sehr wiehtig, alle Befreiungsbewegungen die-

ser Zeit wurden vpn Intellektuellen gefiihrt,
die von Grund auf nicht nur die literarischen,
sondern auch die politischen Werke der Ro-

mantiker oder der Enzyklopadisten kannten.

Aus dieser Zeit erklart sich das Prestige der

Schriftsteller in diesem Kontinent. Ein

Schriftsteller ist hier etwas mehr als ein

Schriftsteller, er ist eine Art von Zeuge, dem

von den Menschen eine enorme moralische

Wichtigkeit zugewiesen wird.« (FR, 30.5.87)
Trotzdem leitet sich aus Szibatos Anspruch
ab, daB seine Literatur politisch nicht ei1deu-

tig funktionalisiert werden kann. So ist es zu

teilungen a la Gabriel Garcia Marquez kom-

men kann, der selbst den politisch bedenkli-

chen Borges noch gerner sah als Sébato. Den-'

noch bleibt ein Widerspruch, den auch Séba—

to sieht; Konkret politisch Verfolgte konnen

sich selbstredend auch nicht mit Sébatos Be-

harren iauf dem allgemeinen humanitfiren,
befreienden Anspruch von Literatur trosten.

In Abbadon problematisiert er diesen Wider-

spruch selbst: »Kannst du mir vielleicht sa-

gen, wann ein Roman . . . der beste Roman

der Welt, der Quijote, Ulysses, Der Prozefi,

Kindes zu verhindem? . . . Mehr noch: Wie,
wann, auf welche Art hat ein Choral von

Bach oder ein Gemalde von van Gogh je dazu

gedient, daB ein Kind nicht verhungert? Miis-

sen wir am Ende aller Literatur, aller Musik,
der ganzen Malerei abschwéren?« DaB sich

lismus’ einlassen will, beweist die eine Seite .

spater folgende Passage: »Bei dem Kriterium
1
l

. war Beethoven ein schlechter Mensch, weil er

mitten zur Zeit der Franzosischen Revolution }
Sonaten geschrieben hat statt Militarmar- i

Die meisten Vorwiirfe aus der Linken tra—

Seine Entscheidung beruhte auf seinem An- 3

spruch, eine Literatur zu schreiben, die in der i
Tendenz ein totales Weltbild liefert. Dies for— 1
dere vom Schreibenden eine bestandige Selb-

i
stanalyse und zugleich eine sozialc Aufmerk- .

samkeit, die dem Schriftsteller nur im eige-‘
nen Lande moglich sei. Sébato wollte sich al- J
so keinesfalls von seinen Wurzeln losen lasw

sen und erwog deshalb —

zugunsten seines¢

Schaffens —— die (fiuBere) Emigration erst gar;

nicht.
’

Seine Romane
— sind nicht einfach zu le—i

sen und vermutlich erfassen wir nur einen,l
Teil von dem was Sébato hineinlegt; d.h.

die‘Aufnahme stoBt unter Umstiinden genau an

die Grenzen seines eben beschriebenen An-

spruchs
— wir haben die Wurzeln Sébatosi

nicht. a

l

l

E
El tl’mel ’

Maria oder die Geschichte eines Verbrechensi

(span. El nine!) ist noch am leichtesten zu le—l
sen, vielleicht weil es der erste (nicht wieder-I

vemichtete) Roman ist und die Anspn’iche
:

daB im Roman selbst laufend fiber das Ziel"I
die Synthese, die Asthetik etc. gesprochetii
werden miisse, noch nicht so ausufernd um-i
gesetzt wurden wie im dritten, Abbadon. i

Die Hauptfigur: »Es wird geniigen, wenni
ich erwahne, daB ich Juan Pablo Castel bin 1'
der Maler, der Maria Iribame umgebrachti
hat.« stellt sich selbst vor. Es ist der erste Sati
des Romans. Die Handlung ist einfach; den
Maler beobachtet, daB Maria Iribarne in ei—‘i

|
l

, .-i-_n_kL



3 ner Ausstellung als einzige seinem Gemalde

‘ >Mutterschaft< Aufmerksamkeit schenkt und

3' verliebt sich in sie. Sein Besitzdenken wird je-
idoch schnell so fibermachtig und zerstore-

A n'sch, daB er die Beziehung systematisch
§ durch Eifersucht erstickt. Dabei macht er die
'

Frau in seinem Kopf zum Objekt, er brauche

sie und als sie treffend zurfickfragt »wozu«

findet er keine Antwort, aufler der, daB es

sich noch herausstellen werde. Zuletzt redu-

1ziert er sie zur Hure, die ihn angeblich be-

tn'igt; er schlieBt dies alles aus ihren Gesten,
1' ihrem Verhalten — das er mit dem einer Zu-

fallsbekanntschaft vergleicht, die er selbst

1 machte. »Maria und die Prostituierte haben

i einen ahnlichen Gesichtsausdruck gehabt.
fDie Prostituierte tfiuschte Lust vor. Also

‘ téiuschte Maria Lust vor. Maria ist eine Pro-

'stituierte.« (Maria, S. 183) Einmal von der

l typisch patriarchalen Vorstellung der »Hure«

‘ besessen, beschlieBt und plant e'r den Mord

‘
und ersticht Maria. Der Roman erzahlt die

., Geschichte und nimmt den Mord im ersten
‘

Satz vorweg. Castel sitzt in einer Heilanstalt

i (sein Name deutet sein auBerliches und inne-

1 res Gefangensein schon im Voraus an) und er

'

schreibt, obwohl er glaubt, daB ihn kein

Mensch versteht, weil die einzige, die ihn ver-

1 standen habe, die Ermordete gewesen sei.

J Uber Marias Geffihle, ihr Leben, ihre An-

I sichten usw. erffihrt man nichts. Sie hat aller-

i dings einen blinden Ehemann Allende (!),

i der dem Morder >>Wahnwitziger<< zuruft und

sich auf ihn stflrzen will. Castel fiihlt am Ende

des Buches, die »Mauem« um sich immer en-

ger werden und bedauert auch, daB er seine

Zeit in Freiheit nicht besser genutzt habe,
z.B. um die Welt von 6, 7 weiteren Verbre-

chem zu befreien. »DaB die Welt schrecklich

ist, ist eine Wahrheit, die keiner Demonstra-

tion bedarf. Ein Vorfall wiirde jedenfalls ge-

niigen, um dies zu beweisen: In einem Kon-

zentrationslager klagte ein ehemaliger Pianist
"

fiber Hunger. darauflmin zwang man ihn, eine

Ratte zu essen, aber eine lebendige.« (Maria,
S. 9) Aus diesen bedrfickenden Zusténden

kommt der Maler jedoch nicht heraus, er

kann sich niemanden mitteilen, erkennt die

Mitteilungsunffihigkeit der anderen, sieht

Verhaltensmuster, die alle anderen anschei-

nend nicht sehen: »Es genijgt irgendeines der

Beispiele: Psychoanalyse, Kommunismus,
Faschismus, Journalismus, genauer zu be-

trachten. Ich habe da keine Vorlieben, alle

sind mir gleich widerwartig<< (Maria, S. 22)
(. . .) Er fragt einen Psychoanalytiker, wohin

er gehe »Zu einem Cocktail der Gesellschaft
—— Welcher Gesellschaft? fragte ich mit ver-

steckter Ironie, denn mich bringt ihre Art der

Anwendung des bestimmten Artikels zur

WeiBglut: die Gesellschaft fur die Psychoana-
lytische Gesellschaft, die Partei fur die Kom-

munistische Partei, die Siebte fur die Siebte

Sinfonie von Beethoven« (Maria, S. 23)
Sébato entlarvt Pseudokommunikation, weil

er wirkliche Mitteilungsféihigkeit vermiBt.

Auch sein Protagonist ist zu keiner wirklichen

Cffnung fahig, seine fiberdrehte Eifersucht
ist auch nicht das Ergebnis irgendwelcher
Neurosen, die Caste! zweifellos hat, sondem
sein Unvermogen mit der FRAU fiberhaupt
umzugehen. In seinem Mord versucht er sich
diese Frau, der er nicht naher komrnt, doch
noch und dann brutal und endgfiltig anzueig-
nen. Natiirlich vergeblich, und so vermittelt
es aueh Sébato, wenn er den Erzahler schrei-
be“ 15m, daB ihn vermutlich niemand ver-

steht.

Ahnlich wie bei Marquez oder Llosas la-

teinamerikanischen Experimentalromanen
(z.B. Vargas Llosa, La casa verde, dt. DaS

grime Haus, Suhrkamp tb) werden Sébatos

groBe Romane zu »Denkaufgaben«, in dcnen

die entziffemde Aktivitét der Leserl-innen

vorausgesetzt wird. In seinem Fall nimmt

man/frau sich besser gleich alle Romans zu-

sammen vor, um die-— immer wiederkehren—
den — Zeichen zu verstehen. Eine Naherung
findet sich in dem Beispiel mit der Ratte,

— in

den beiden anderen Romanen treten die

>>Blinden<< oder .bestimmte angstausléscndc
Personen als Motiv ausfiihrlicher in Erschei-

nung: Sébatos metaphysische, psychologisChe
und historisch~politlsche Themen haben ihr

Zentrum in einer Au'ffassung von der Herr-

schaft des Bosen! Und damit verbunden dCT

Ohnmacht des einzelnen Menschen, der trOtZ

groBer Anstrengungen und Kombinationsga-
be (die Figur Fernando Vidal Olmos in >>H€/'



den und Griibem) gegen die Organisation der

Macht (in der eingeschobenen Erzahlung
uber »Die Blindem) nichts auszurichten ver-

mag. Gleichzeitig laBt Sébato jedoch andere

Personen lebendig werden, die durch ihr Ver—

halten diese Auswegslosigkeit in Frage stel-

len und tendenziell fiberwinden.

Helden und Graber

Um der Vielschichtigkeit der Welt gerecht
Zu werden, vermeidet Sébato in seinen weite-

ren Romanen einen festen Erzéihlstandpunkt.

Auch die Figuren selbst sprechen und denken

nleht mehr aus einem ihnen eigenen BewuBt-

58m, sondern wir erlesen sie nur noch in Aus-

SClmitten: Gedankenfetzen, Ich-Erzahlung,

Dialog, Wahrnehmung durch andere oder

durch den als Zeugen gegenwartigen Erzah-

ler. Dieser Zeuge in Uber Helden und Griz'ber.

(Span; Sabre héroes y tumbas) heiBt Bruno,

Cr ist cine Figur, die zunéichst vor allem zu-

hfirt und so ffir die Hauptfigur Martin zu ei-

nem Ersatzpsychiater wird, fiber den sich

dann herausstellt, dafl er selbst in die Bezie—

hungen zur Olmos—Familie so verstrickt ist,

daB ihm seine eigene Rolle nicht vollig klar

wird. Trotzdem steht Bruno Bassa’n auBer-

halb dcr Haupthandlung, zitiert gar Sébatos

SChriftstellerische Ansprfiche an das Buch

und wird zum Erzahler des Blinden—Tcils und

damit als Co-Autor in die Handlung inte-

griert. In Abbada’n, dem dritten und letzten

Roman, gibt es ffir diesen Zweck ebenfalls ei-

ncn Bruno und dazu noch einen Schriftsteller

namens Sabato (ohne Akzent), der jedoch

die Interview-Ansichten Sébatos deutlich

teilt und auch dem Lebenslauf entspricht: die

Naturwissenschaftcn aufgegeben, die Mehr—

zahl der eigenen Romane vernichtet, bis auf

die bciden erschienenen und der sich verab-

scheut, wenn er einen Literatur—Preis bekam

und dafiir die erwartete Rede hielt. Schon in

>>Maria<< hat Sébato kritisiert, daB in den ver-

schiedenen Gesellschaftsschichten in der Re-

gel ausschlieBlich die Begegnungen ein und

dcrselbcn Schicht miteinander stattfinden, in

scinen weiteren Romanen vermischt er nun

kriiftig: Gossensprache mit den Gestelzheiten

dcr fcincn Leute, Anglizismen mit Italianis-

men, die abgehobene philosophische mit

jOUrnalistischer oder politischen Versatzstfik-

ken von Fachjargons usw.
— eine weitere

Ebenc, wie er die Kommunikationsunfahig-
keit dcr Gesellschaft faBbar macht. Da er die

Beschrankung aufs Materielle ablehnt, lost er

kOnsequenterweise auch die lineare Zeitvor-

stellung auf. Die Haupthandlung von Uber

Helden und Griibem geht eigentlich nur von

Mai 1953 his Juni 1955, aber in >>Abschwei-

flingem behandelt er einen Zeitraum von

1770 bis 1945. In Abaddén kann man/frau

fiberhaupt keine feste Zeit mehr festmachen,

ll’gendwo um 1972 herum, doch nach rfick-

Wiirts erweitert. Indem Sébato die beiden

Vorhergehenden Romane und deren Zeitvor-

Stellungen zitiert, Erinnerungen einbezieht

““d mit der Erzahlung des Todes von Che

Guevara die Zeit um 1967 und die Folgen ffir

djis heutige Argentinien in den Mittelpunkt

We“, gelingt es, die lineare Zeit, das Folge-

“Chtige, Zielstrebige zu durchbrechen. Da-

deCh gewinnt ein Roman fast automatisch

gTOBCTC Komplexitat; er bekommt gleichsam

61319“ anderen Blickwinkel auf die uns be-

StImmende Realitat und verdeutlicht Bedin-

gungen, Ursachen und Detenninismen ffir ei-

nc gegebene Situation.

In Uber Helden und Griibem werden die

Hauptfiguren,Martin und Alejandra wieder

mit 'psychischen Problemen ausgestattet, die

sie nicht zu fiberwinden irnstande sind. .

Martin, der eigentlich abgetrieben werden

sollte und im Geffihl dieser Unerwfinschtheit

aufgewachsen ist, versucht vergeblich in sei-

ner Liebe zu Alejandra seinen Ekel gegen die

Frauen und die Gesellschaft zu fiberwinden;

- als sie sich ihm verweigert, gerfit er in Ver-

zweiflung und als sie verbrennt, versucht er

sich urnzubringenEr wird jedoch von einer

selbst unglficklichen Frau aus dem Volke ge-

rettet (was er als >gottgewollt< versteht), dar-

aufhin verlaBt er das Zentrum Buenos Aires

und flieht (‘2) ins landliche Patagonien. Doch

auch nach Iahren hat er sein Kommunika-

tionsproblem zu Frauen und der Gesellschaft

ffir sich noch nicht Ibsen konnen; noch immer

steht er rfitselnd vor seiner Erinnerung an die

unbegreifliche Alejandra und deren Familie.

Die Geschichte dieser Familie Olmos in den

Befreiungskfimpfen Argentiniens wird im

Roman immer wieder aufgegriffen und weite-

rerzahlt —- was den Alptraum der Gefangen-

heit in Gewalt und Sinnlosigkeit nahezu per-

fekt macht und in der Art von Szibatos Schil-

derung sarkastische Zfige annimmt. Gleich-

zeitig reflektiert diese Rfickschau die Proble-

matik Argentiniens als Vielvolkerstaat und

Einwandererland, voller Traditionen aber

mit wenig eigener Identitat. Fast alles ist ge-

liehen, so auch die Ideologien von Nationalis-

mus contra Liberalismus, um die die Kriege

geffihrt wurden and fiber deren Sinnlosigkeit
ein Soldat aus der Familie der Olmos, der ffir

den geschlagenen, sich nach Bolivien zurfick-

ziehenden Lavalle reitet, nachdenkt: »800

Meilen Niederlagen. Er versteht schon nichts

mehr . . . Und hat die Solana nicht Brizuela

Lavalles wegen verlassen? Jetzt sieht er Bri-

zuela vor sich: mit zerzaustem Haar, betrun-

ken, umgeben von Hunden. >Dal3 kein Bote

von Lavalle es wage, sich zu nahem!« Und

reitet dieses Madchen aus Salta jetzt nicht an

der Seite des Generals? Er versteht nichts

mehr. Und alles war zwei Jahre zuvor so klar:

Freiheit oder Tod. Aber jetzt . . .«

Alejandras Abwehrverhalten gegen Mar—

tin beruht auf ihrem HaB gegen den inzestufi-

sen Vater Fernando (ihre Mutter war dessen

Schwester Georgina, zu der Bruno in ahnlich

aussichtsloser Beziehung stand, wie Martin

zu Alejandra). Sie bekommt panische Angst
vor Martins sexuellen Wfinschen und ver-

sucht weiteren Treffen aus dem Weg zu ge-

hen. Positiv kann auch sie ihre Lage nicht

verandem, aber —

getreu der Pramisse 6,7

Schurken vorher zu beseitigen, um die Welt

zu bessern
— erschieBt sie immerhin den Va-

ter und steckt das Elternhaus in Brand. Wie-

der beginnt der Roman mit diesem, auch ih-

rem, Ende.

Alejandras Vater Fernando hat endgfiltig

die Verbindung zur Realitét verloren. Ur-

sprfinglich Anarchist, was zu ausgezeichneten

Beschreibungcn der argentinischen Anarchi-

stenszene der 20er Jahre ffihrt, in der sich

Sébato augenscheinlich auskannte, verliert er

sich vfillig in seinen Angsten vor Verschwé-

rungen der Macht. Er forscht fiber eine Sekte

von Blinden, der er seiner Ansicht nach zum

Opfer fallen wird. Es ist ein Kapitel fiber den

Wahn. Fernandos Bilderwelt vermittelt den

sonst verdrfingten, irrationalen Teil der Psy-

che. Sébato schildert durch sic eine Gegen-

realitat, die natfirlich auch metaphysische

Vorstellungen enthalt. Neben dieser verque-

ren, schwerer nachvollziehbaren Welt besitzt

Manche nehmen ihren KOpf nur mit

ins Theater, weil Augen und ohren
fest daran angewochsen sind.

Wir sehreibenl
ffir die underem

i
l

r
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Fernando jedoch auch einen irdisch-politi-
schen Gehalt aus dem friihen 20. Jahrhun-

dert, was zur politisch willenlosen Gestalt
‘

Martins in auffalligem Gegensatz steht. Als

Anarchist und Bankrauber steht Fernando,
dessen Beziehung zur Gesellschaft damals

. noch nicht verloren war, zugleich fflr entspre-
chenden politischen Veranderungs- und Aus-

bruchswillen des friihen 20. Jahrhunderts, —

ein Zeitpunkt, den Sébato als moglichen
. Wendepunkt in der Geschichte gelten laBt,
‘

der jedoch verpaBt bzw. verloren wurde!

Spekulation ware es, wenn ich Sébato un-

; terstelle, er habe Fernando deshalb von der

‘: Realitat abirren lassen, weil sichgesellschaft-
lich nichts verandem lieB. Martin hingegen
gehért zu einer Generation, die politisch kei-

ne Traditionen mehr kennt und deshalb pas-
siv bleibt, er ist unwilliges Mitglied der pero-
nistischen Gesellschaft, findet aber theore-

tisch und praktisch keine Alternativen. Das

einzige Moment, das Hoffnung in Sébatos

triibe Welt voller Obsessionen und Ohn-
‘

machtsgefiihle tréigt, diirfte die natiirliche ge-

genseitige Hilfe nicht naher beschriebener

lMenschen sein; illustriert an der Frau, die

'Martin vor dem Selbstmord bewahrt. Es ist

,das einzige unangezweifelte Verhalten im

ganzen Roman, so daB hierin die eigentliche,
aber sehr vorsichtig formulierte, soziale Uto-

‘

pie Sébatos fiir Argentinian zu suchen ist.

Abbadon

Der Inhalt von Abaddo’n el exterminador

kann weniger gut zusammengefaBt werden.

Er beginnt mit der Selbstreflektion des

Schriftstellers Sabato iiber seine Rolle, sei-

nen Zwang zu schreiben, dessen Sinn und um

die Schwierigkeit mit einem neuen Roman, —

eben Abbadon (es ist der Name des 5. Engels
der Apokalypse des Johannes, der Engel des

Abgrunds). Der Ort ist wieder Buenos Aires,
und der Roman atmet beispielsweise in der

Beschreibung untergetauchter Nazis, perso-
nifiziertin der Figur Schneiders, der (dem
Roman—)Sabato instinktiv Furcht einfloBt,
schon die bedrfickenden Zustande der Folter-

kammern der spateren Herrschaft der Gene?
rale. DaB Sébato diesem drohenden ProzeB

hilflos gegeniibersteht, verdeutlicht er da-

durch, dal3 er sich nun ganz direkt und nicht

mehr fiber die Figur des Bruno allein in den

Roman einbezieht; und — indem er sich dort

eine Mischung aus Martin und (dem spaten)
Fernando hilflos und wahnhaft darstellt. Ge-

gen Ende des Buches verwandelt er sich sogar
in eine gefliigelte Ratte (»Sein Sehvermogen
hatte angefangenen schwacher zu werden

und da fiberfiel ihn die GewiBheit, daB diese

Schwachung weder eine voriibergehende Er-

scheinung war . . . sondern langsam zuneh-

men wiirde,bis sie die vollige Erblindung er-

reichte.« S. 464), was jedoch seine Umge-
bung nicht bemerkt. Trotz dieses alptraum-
haften Zustands beschlieBt er weiterzuleben;
— hier erscheint Sébatos positive Utopie also
noch weiter reduziert, man/frau muB schon in
diesem Lebenswillen eine letzte Moglichkeit
erkennen wollen. Ganz offensichtlich hat

Sébato seinen Glauben an die Menschheit
fast vollig verloren.

In den vielschichtigen Handlungssplittern
dieses Romans sticht die Geschichte des jun-
gen Marcelo Carranza heraus. Ein Student

aus gutem Hause, »wie alle argentinis‘chen
Revolutionarm, — wie Che Guevara —

geriit
in die Féinge der argentinischen Polizei, wall

er Palito, einen alten Kampfgefahrten Ches

unterstfitzt haben soil. Er — wie andcre,

Manner und Frauen, selbst Schwangerc
-

werden zu Tode gefoltert. Sébato erweist sich

in seiner Beschreibung der Folter als Prophet
der Zustande, die wenig spater im Argenti-
nien der Generaie Wirklichkeit werden, und

die er in ihrer Enrwicklung wohl intuitiv cr-

faBt hatte und im voraus detailliert beschricb:

»Sie legten ihn auf den Tisch mit der Mar-

morplatte, zogen seine Arme und Beinc so

auseinander, daB sein Leib etwa ein Kreuz

darstellte, und fesselten seine Hand- . und

FuBgelenke mit Stricken an den Tisch. Dann

schiitteten sie einen Eimer kaltes Wasscr

fiber ihn und hielten ihm die Spitze der Pica-
na vor das Gesicht. Ob er wisse, was das sel.

»Eine argentinische Erfindung<<, sagte TurCO

und lachte, »Und da heiBt’s dann, wir Argen-
tinier konnen nichts weiter, als das Ausland-

nachahmen. Das hier ist made in Argentina
jawoll, der Herr, und wir sind stolz darauf.<<

(S. 442) [Picana: Kurze Metallstange, mit der

an Intensitd't variable Elektrostfifle verabreichf

werden, wh]

Ein zweiter Handlungsgang bildet die in-

zestuose Liebe der Geschwister Nacho und

Agustina Izagirre. Wieder zeichnet Sébato

die beiden Figuren als die Gefangenen ihrer
Leidenschaft; insbesondere Nacho kann stch

nicht aus seiner Situation loseri und unter-

nimmt einen (wieder scheiternden) Selbst-

mordversuch, als Agustina die Geliebte cincs

Unternehmers wird. Nacho beschreibt die

Sinnlosigkeit des Durchschnitts—Lebens, in

dessen Negation ebenfalls eine Veranda-

rungsmoglichkeit aufscheint: »Sie kamen zur

Welt und beschmutzten schon die Windeln,

wiirgten Milch hervor (ich geb’ meinem, SO-

viel ich kann, wissen Sic), wurden fett (schau—
en Sie nur, wie sfiB, und dazu wischt sie ihm

das Gesabbere mit dem Latzchen weg),
wuchsen heran, erreichten den einzigen ma-

gischen und wahrhaftigen Augenblick (un-

vernfinftige Traumer, Irre), und dann kamen

die Prfigel, die Ratschléige und die Lehrerin-

nen, die sic in eine Herde von Heuchlem ver-

wandelten (man darf nicht liigen, Kind, kaut

nicht eure Nigel, schreibt keine schlimmen

W6rter an die Wande, man darf nicht in der

Schule fehlen), in eine Herde von Realistcn.

Emporkt’jmmlingen und Knauseren (Spare-I1
ist die Grundlage des Vermogens). Ohne die

ganze Zeit fiber‘auch nur einen Augenblick
lang nicht zu essen, sich zu entleeren und al-

les, was ben‘ihrt wird, zu beschmutzen. Damn

die Anstellung, die Ehe, die Kinder. Und er-

neut ein kleines Monstrum, das Milch hervor-

wfirgt vor den entziickten Augen des ehema-

ligen kleinen Monstrums, das auch Milch her-

vorwfirgte, und die ganze Komédie geht VOI1

vorne los. Kampf, Streit um die Sitze im Au—

tobus und die Posten in der offentlichen Vcr-

waltung, Neid, Verleumdung, Befriedigllng
des Minderwertigkeitsgefiihls beim Anbllck

der vorbeirollenden Tanks des VaterlandS

(da kommt er sich Stark vor, der Zwerg). Und

so weiter.« (S. 418/19)
Die Verbindung zur Selbstreflektion def

Sabato-(ohne Akzent)Figur wird im Roman

hergestellt, indem Nacho Photos an die Wand

pinnt, von denjenigen, die viel versprechen
und nichts halten, die Vorbilder sein konntcfl



und deren Kompromisse die Ideen verraten;

- an Nachos Wand pinnt Camus, pinnt Sébe-
to! Als er den Unternehmer hinzupinnt, ar-

gert sich Agustina: »Ich hab’ imrner geglaubt,

deine Absicht wfir’, nur die Bllder ven
den

widerwértigen Kerlen zu sammeln, die vem
Absoluten quasseln. Es war doeh, wenn 1ch

mich recht erinner’, einer von dlesenfakten:
bloB die groBen Schweine. Nicht dle Fotos

von den kleinen Wfirstchen.« (S. 421/422)

In dieser Selbstreflektion des Schriftstel-

lers in der heutigen Gesellschaft, seinerphn-
macht und Aufgabe, seine; Ehrllchkelt ge-
genfiber sich selbst und seiner elgenen Felg-

heit, liegt die eigentliche Bedeutung von ‘Ab-
“ddon. Sébato versucht die gesellschaftlxche
Realitiit und das eigene Ich schonungslos Z.“
erfassen. Er schreibt aus Zwang, nicht frel-

Willig: »Wozu aber schreiben, kreleren, wenn
die Realitét, die uns zuteil wurde, nns zufrle-
denstellt? Gott schreibt keine Fiktlonen: die

Werden aus unserer Imperfektion geberen,
aus der unzulénglichen Welt, in der w1r zur

lebe" gezwungen wurden.« (S. 120)

Daneben finden wir die zerrissenen Ent-
Wickllmgs—Bedingungen fiir Latelnamenlra
am Beispiel Argentiniens, finden dxe Knuk

an bisherigen marxistisch-aufgesetzten Be-

freiungSideologien, und erfahren vor allem

die Brutalitiit und die >>Norma1itéit<< von A1t—
““9 Neu-Faschisten und Folterem: »Wir wrs—

5‘?“ auch, daB du keinGuerillero bist, daB c1u
“Icht imstand wiirst, einer Fliege was zuleld

Z‘i‘un. Wir wiSSen viel mehr von dir, als du

d“ VOrstelIst. Wir foltern dich hier nicht des-

Wegen. Verstehst du: Wir foltem dich, weil du

allerlei weiBt und wir’s wissen mfissen. Wir

setzen viele Hoffnungen auf einen Ker! wie

dich, geracfe deswegen. Weil dir Gedichte ge-

fallen, weil du kréinklich bist. Verstehst du

das? Nimm’s nicht fibel. Glaub nur m'cht, daB

ich die Picana anwend’, weil’s mir SpaB
macht. Nein. Ich hab’ auch Famine. Oder

was glaubst du, daB wir sind? Bestien?«

(S. 445)

Literaturangaben‘zu Ernesto Sébato

1“
La fuente muda, entstanden um 1938; verlore

‘

Teilabdruck in Sur, 157, 1947, .

‘ E1 tfinel, 1948; dt. zuerst als: Der Ma1er und d s

Fenster, fibers. v. A. Lobato, Wien/Mi’mchen/Wieg-
baden 1959); jetzt: Maria oder die Geschichte einés
Verbrechens, fibers. v. Helga Castellanos, Limeé-

Verlag Wiesbaden und Mfinchen 1986.
*

Ejercicios estilisticos, 1950 (in Narrativa compla-
Vta,1165—1183). {
* Sobre heroes y tumbas, 1961; dt. Uber Heldeh

und Gr'aiber, fibers. v. Otto Wolf, mit e. Vorw. .

W. Gombrowicz, Limes/Wiesbaden 1967, 21986). 1
* Abaddén el exterminador, 1974; dt. Abaddén,
fibers. W. A. Luchting, Limes/Wiesbnden-MfinL
Chen 1980). 1

Herausgebertiitigkeit
*

Nunca Més. Informe de la Comisién Nacional

sobre Desaparicién de Personas, 1984. dt. Nie wi

der, Beltz 1987 (von Reemtsma geffirderte Uberset

zung, vgl. seinen Artikei in Konkret, Juni 1987).

Essaysj (zahlreich, aber bislang zumeist nur aufspa-
nisch) 1
* Tres aproximaciones a la literatura de nuestr

tiempo‘. Robbe—Grillet, Borges, Sartre, 1968 (dt,
Same gegen Sartre, fibers. v. W. A. Luchting',
Wiesbaden 1974). 1
* Persi'mliche Bemerkungen zu den Kulturbezier

hungen zwischen Europa und Lateinamerika, Zeiti
schrift ffir Kulturaustausch, 24, 1, 1974, 110—112. 1
“

Presentacién La Nacién,'24—9—1984, 5; Rede bei

Ubergabe des Infonne Nunca Mas).
’

"Ubersetzungen fiir einen Essay-Band sind beim Li1
mes-Verlag, Miinchen-ZZ in Vorbereitung, Brief v;

Marguerite Schli‘xter an W.H. v. 21.11.1986

1
Uber Stibato

Thomas M. Scherer: Ernesto Sébato, in: Kritisches

Lexikon der romanischen Gegenwartsliteratur, Tfij

bingen
'

.

l

Hannsjtirg Prelle: Interv. »Der Mensch is: die einzi1
ge zoologische Spezies, die foltert«, FR, 30.5.1987



Zeitschriftenschau

L’80. Zeitschrift fiir Literatur und Politik,
Heft 41: »Im Namen des Individuums<<. Die

Linke, die Aufldéirung und die Utopie, Mfirz

1987 —- In einer Zeit — schreibt Johano Stras-

ser, der Herausgeber der Zeitschrift L’80 —,

in welcher »der Mensch, das Individuum zu-

nehmend zum Stérfaktor eines Betn‘ebs wird,
dessen reibungsloses Funktionieren (nicht sei-

ne Stérféille) die gréBte Bedrohung ffir Frei-

heit und Menschenwfirde darstellt<<, sei es be-

sonders wichtig, jenen Gehér zu verschaffen, _

die sich gegen jegliche Vereinnahmung weh-

ren. Von solchen, die »im Namen des Indivi-

duums<< —

so das Thema des neusten Heftes

von L’80 —

gedacht und geschrieben haben,
‘

l§§£11§5§1
'

handeln denn auch die Beitréige zum Schwer-
'

punktthema.
'

Rolf Cantzen hat schon an anderer Stelle

Beitrige zu einer libertir-(‘Skologischen Ge-

seilschaftstheorie geschn'eben. In seinemi

Aufsatz »Wider den Dampfmaschinensozia-
1ismmus<< stellt er Gustav Landauer in diesen

Zusammenhang, insbesondere seine Marxis-

muskritik. Neben dern Ziel einer Eroberung
der Staatsmacht, einer Errichtung der Dikta-

>

tur des Proletariats sowie der Organisation
der staatlichen Planwirtschaft kritisiert Land-

‘

auer die marxistische >>Verg6tterung<< der

Produktivkraftentwicklung, deren politisch- -
v

sozialen Folgewirkungen
— nicht nur in ihrer

kapitalistischen Form — ffir die Emanzipa-
tionsbestrebungen der Menschen verheerend

waren. Gemeint sind in erster Linie die enor-

me Zentralisierun der Arbeit in den Stéd-

ten, die Atomisierung der Massen, die Zer-

stiickelung der Arbeitszusammenhfinge, die -

Unterwerfung der Menschen unter die An-

forderungen der Maschine. Landauers Tadel
. gilt auch dem marxschen Konzept von der

»Humanisierung der Natur«, das vom christ-

lichen »Macht—euch-die-Erde—untertan« nicht

weit genug entfehmt sei; er seibst hat schon zu

seiner Zeit jenes heute héchst aktueiie Ne-

ben— und Miteinander von Mensch und Natur

postuliert.
Arnold Kiinzli weist in einem fingierten,

doch >>miBglfickten Gespn’ich zwischen Anar-

chismus und Sozialdemokratie<< darauf hin,
daB es eine >>unité de doctrine<< des Anarchis-
mus nicht gebe, lediglich »einige Grundide-
en<< seien den Vertretem des Anarchismus

gemeinsam; sie betreffen den Staat, das allge-



mcme Wahlrecht, die Diktatur der Mehrheit,

d": Funktion von Verfassung und Gesetzen,

daS Privateigentum und die Selbstverwal-

“13g, eine den anthropologischen Gegeben-

hcrten angepaBte soziale Organisationsform.
In emer anschaulichen Weise lfiBt Kfinzli die

anarchistischen Theoretiker zu Wort kom-

men und ihre Standpunkte darlegen, so ent—

Stehl ein klarcr Uberblick fiber anarchisti-

Sches Denken. DaB dabei Vereinfachungen

u'nd Schlagworter nicht immer zu vermeiden

Smd, schmalert Kfinzlis Aufklarung fiber den

Anarchismus nur wenig. Uberraschend aller-

fjmgS, daB Kfinzli gerade jenen immer wieder

1n diffamatorischer Absicht zitierten Satz Ba—

kunins anffihrt, dessen Entstehung Cantzen

ein paar Seiten zuvor einer Zeit zugeschrie—

ben hat, in der Bakunin noch nicht als ein an-

archistischer Denker bezeichnet werden

kann: »Die Lust der Zerstorung ist zugleich

cine schaffende Lust<<.

Betrachtet man die Autonomic des Men-

SChen als ein Kernstfick anarchistischen Den—

kens, so wird man zu recht Ludwig Marcuse

‘ wie Horst Wernicke es in seinem Aufsatz

>>Der totgeschwiegende Aufkléirem tut — als

>>Skeptischen Anarchistem bezeichnen dfir-

fen. Nie hat or sich einem Glauben, einem

D6nksystem, einer Ideologie
—- gaben sie sich

noch so zukunftsweisend und humanistisch
—-

VCrSChrieben; sich aber doch stats in einer

GCistesverwandtschaftwissend mit denen, die

95 ihm iihnlich taten, mit Epikur, Voltaire,

Bfichner, Heine, Nietzsche, Freud, Toller

11nd -

vor allem — Albert Camus. Mit ihm

teilt Cr, wie Wernicke zusammenfassend

schrcibt, »die entschiedene Utopie- und

Hoffnungskritik, die ausffihrlich begrfindete

Ablchnung der christlichen und marxisti-

Sicn cschatologischen Hoffnung, den skep—

tischen >Rev01te<-Gedanken.

Camus als Bezugspunkt
— das gilt auch ffir

Wolfgang Michals Aufsatz fiber Breyten

Breytenbach, auch einer, der zwischen allen

Stfihlen sitzt. Michal zeichnet in einem pak-
kend geschriebenen Essay dessen Entwick—

lung als Schriftsteller nach, seinen Weg vom

he3matlichen Sfidafrika ins Pariser Exil. Er ist

>>elner, der — mit Camus
— auf der Solidaritfit

def einzelnen besteht, auf Autonomie und

Gescllschaft, solitaire und solidaire.« Wie-

demm wie Camus im Algerienkrieg gerét

BlreYtenbach im Sfidafrika-Konflikt zwischen

die Fronten: Er verlangt die Befreiung aller

slidIifrikaner. Was ffir Camus der »Mythos

Vofn Sisyph05<< ist ffir ihn der >>Mythos des

Mlnotaurus<<, eine Freiheitsauffassung, die —

W16 Michal schreibt — »anti-politisch im Sin-

ne cines politisch erwfinschten Abbaus von

P.01itik zugunsten menschlicher Emanzipa—

“0M ist.

Wenn cs um die Bedeutung des Individu—

Ums gcht, hat der Anarchismus ein gewichti-
ges Wort mitzureden. Verdienstvoll, daB der

HeraUSgcber dabei nicht allein die >>reinen<<

anarchistischen Theoretikcr zu Wort kom-

mc" l‘ciBI, sondern auch jenes anarchistische

lcant, das heute auf einer breiten Ebene

‘

0“ Untergrfindig zwar
— spfirbar wird.

Heinz Hug

—— was sic/1 zu lesen lohnt!

Der Flattersatz
-- Zeitschn'fl fiir Literatur f

hat seine dritte Ausgabe Literatur, Film und

Geschichte Spaniens gewidmet. Aus dem

Editorial: »Behaupten wir: Spanien ist in aller

Munde! Es ist im Munde von Millionen deut-

scher Spanientouristen. Es ist im Munde van

Politikem aller Fraktionen als neues EG-Mit-

glied. Es is: im Munde von Militfirstrategen

der NA T0. Es ist im Munde von Historikern

und Laien, die sich mit dem Spanischen Bz'ir—

gerkrieg bescha'fiigen. Viele fiihren Spanien

im Munde, und jeder denkt dabei an s e i n

Spanien
— um Spanien geht es jedoch meist zu

allerletzt. «

Der Flattersatz-Spanien ist eine Art Lese-

buch. Er umfafit ein breites Spektrum 'ver-

schiedenster Texte von AutorenInnen dieses

Jahrhunderts. Tendenziell unterliegt der

Sichtweise eine linke-antifaschistische Hal-

tung, die besonders Eigenarten kultureller

und politischer Identitfit des Landes aufzu-

nehmen sucht. Die Zusammenstellung der

Texte erscheint auf den ersten Blick ein we-

nig willkfirlich, im Verlauf des’Lesens ent-

puppt sich das Gerfist jedoch als sehr ab-

wechslungsreich.
Durch eine sorgféiltige Auswahl kurzer

Texte entfernt sich das Lesebuch von typisch

folkloristischen Klischees und der Beliebig-

keit anderer Publikationen zur kulturellen v

Entwicklung in >>exotisch<< anmutenden Lan-

dern. Es entsteht kein kultureller Einheits-

brei, sondern ein vielféiltiges Bild sozialer Le—

bens- und Denkweise.

Neben Poesie und Prosa von spanischen

Autoren wie Valle lnclan, Rafael Alberti,
>

Garcia Lorca u.v.a. sind einige Texte deut-

scher Autorenlnnen aufgenommen, z,B_

Erich Weinert
- Franz Kafka — Gfinther

Bruno Fuchs u.a. Interviews, literaturwissen-

schaftliche Skizzen oder einfach Lieder in

Spanisch und Deutsch von Labordetta oder

Lorca erweitern das Interesse an spanischer-

Kultur. Besonders beeindruckend ist eine

Rede von Pablo Neruda und Garcia Lorca

(Buenos Aires 1933) von bciden gleichzeitig

und zusammen gehalten zum Gedenken an

den nicaraguanischen Dichter Ruben Dario.

Der Text >>Neunzig Jahre spanischer Film«

versucht sehr behutsam einen Uberblick fiber

die Entwicklung der verschiedenen Phasen

des spanischen Films zu geben. Besonders

hervorgehoben ist die Filmkultur wahrend

des Bfirgerkriegs: »Der Film der Republika-

ner« und neben »dem oppositionellen Film<<

im Faschismus die verschiedenen Stromun-

en des Kinos nach Franco
- nach der'offi-

ziellen Abschaffung der Zensur.

Besonderes Verdienst gilt am SchluB den

Literaturhinweisen ffir deutschsprachige leser

— eine wirklich fibersichtliche Bibliographic
—- ohne Anspruch auf Vollstfindigkeit —, die

u.a. auf preisgfinstige Ausgaben Wert legt.

Die Schwerpunkte sind gegliedert nach: Bel-

letristik, Spanischer Bfirgerkrieg, Geschichte

Spaniens, Anthologien und Discographie.

Kriterium ffir die Aufnahme eines Titels war

die Lieferbarkeit durch den Buchhandel.

Flattersatz 3, Edition Zerberos 1987, Hg. Jdm

Laue/RudolfSchmitt, PF 69, 3405 Rosdorf.

Herby Sachs
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Sie forderten den 6-Stunden-Tag, um die
Massenarbeitslosigkeit zu vermindern;_ SIC

verpflichteten die Unternehmer in emigen

Berufszweigen, sich an den zentralen Ar—

beitsnachweis ihrer Gewerkschaft zu halten:

so konnten sie die knappen Beschéiftigungs-
mfjglichkeiten selbstfindig und gerecht unter—

einander aufteilen; sie griindeten Landkom-

munen und Freie Schulen; sie organisierten
Kindergruppen nach den Idealen antiautori-

tirer Erziehung; sie wollten, wie sie sagten,
so »leben lernen, als sei die Revolution schon

gewesen<<; ih're Frauengruppen, sie nannten

sie Frauenbfinde, kfimpften gegen den Para-

graphen 218, dachten fiber den Gebéirstreik

nach, praktizierten bewuBt die Alleinerzie-

hung ihrer Kinder, zum Teil wie in Frauen-

zentren heute —

gemeinschaftlich, und expe-
rimentierten mit neuen Formen der Ge-

schlechterbeziehung; auch ihre Jugend suchte

nach neuen Lebensformen und erkliirte der

biirgerlichen Kulturden Krieg; es gab Thea-

ter- und Musikgruppen mit eigenen Liedern,
und bei alledem beteiligten sie sich éiuBerst

aktiv an denpolitischen Auseinandersetzun—

gen ihrer Zeit: der Revolution von 1918/19,
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der aus dem Widerstand gegen den Kapp-
Putsch entstandenen Marzrevolution von

1920, und dann am Kampf gegen Armut, p0,-
litische Justiz, Beschaftigungslosigkeit, Fa-
schismus. Bis 1937 konnten sie noch genii-
gend informelle Strukturen aufrechterhalten,
um den Widerstand zu organisieren. Die Spur
verliert sich erst in den Zuchthausern, Kon-

zentrationslagern und psychiatrischen An-
stalten des Dritten Reiches.

Die Rede ist von den TeilnehmerInnen ei-
ner fast vergessenen sozialen Bewegung: den
deutschen Anarchosyndikalisten und insbe-
sondere denen des rheinisch-bergischen Rau-
mesi Kein Schulbuch fiber die Geschichte der
Weimarer Republik verliert ein Wort fiber

sie, und auch die Standardwerke zur deut-
schen Arbeiterbewegung erwahnen sie nur

am Ranfle: als eine unbedeutende, von eini-

gen kleinbiirgerlichen Intellektuellen initiier-
te und getragene Sekte. (. . .) Der Anarchis-
mus gilt als Gegenbewegung ohne wenn und

aber, ein Wesen ohne Heimat oder Fleisch,
fiber das die Geschichte hinweggegangen ist,
also letztlich als eine Bewegung ohne eigene
Geschichte.

von Reinhold Gor/ing
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Aber wenn man etwas Abstand nimml Von

der politischen Poiernik, erscheint es kaum

plausibel, daB etwas, das nur Negation, n1”

Ablehnung, sein soll, eine wirkliche, prégen'
de soziale Bewegung sein konnte. Die An-

nahme liegt nahe, daB viele nicht wissen Und
vor allem nicht wissen wollen, was dieses ne—

gativ GefaBte des Anarchismus ausmachtfim
sozialen Gegenbewegungen artikuliert 51¢“

gesellschaftlich Ausgegrenztes und Untcr—

driicktes, von der Gesellschaft nicht Zugdas'
sene Wahrnehmungs- und Erfahrungswcisem
verponte Gefiihle und verdréingte Bedflrfflls’
se. Esliegt in der »Natur der Sache<<, daB S'Ch
dieser Protest nicht an die Spielregcln der

herrschenden Gesellschaft halt, denn geradc
diese Regeln sind es, die die Ausgrenzung dcr

Protest-Motive bewirken. (. . .)

Das Geschichtsverstandnis des Anarchis—
mus ist ausdrficklich eine Kritik an der bur-

gerlichen Gesellsehaft und ihrer (wie abcr

auch der marxistischen) GeschichtSphiloso'
Phie. Geschichte ist dem Anarchismus nich‘

etwas Machbares, eher ein aktualisierbarcr



Reichtum an Potentialen, an Méglichkeiten.
Fortschrcitende Naturbeherrschung war dem

Anarchismus nie ein Garant fiir die Entste-

hfmg eincr frcien und gerechten Gesellschaft;

dicse kénnen nur die Menschen selbst schaf-

fen; und zwar unabhfingig von den Bedingun-

g‘cn, 1n dencn sie leben. Der Anarchismus

sxeht imMenschen einen Souveréin, der nicht

Vollstiindig eingebunden ist in einen objekti-

Vcn und sich geradlinig entwickelnden ge-

Sehichtlichen ProzeB, sondern in eine Histo—

ric menschlichen Willens zur Befreiung, der

Immer wieder entsteht. Und das heiBt auch

Unter den Bedingungen der Unfreiheit in eine

Historic der Mirtyrer und Opfer. In ‘ihrem

Efflgedenken lfiBt sich Geschichte vergegen-

Wartigcn, ist eine Kommunikation zwischen

den Generationen méglich.

$0 blieb fiir die deutschen Anarchosyndi-
kalisten der 1. Mai immer jener Gedenktag

an die fiinf 1887 in Chicago hingerichteten

Anarchisten; und am 13. Oktober gedachten
die deutschen Anarchisten eines anderen Op-

‘

fCrS: des anarchisiischen Pfidagogen Francis-

CO Ferrer, der 1909 wegen eines Aufstands

def Arbciter Barcelonas hingerichtet wurde.

(...)
u einer Massenbewegung wurde der

d'Eautsche Anarchosyndikalismus nur einmal

Und nur ffir kurze Zeit in der deutschen Ge—

SChichtc: Das war unmittelbar nach dem

1-Wc:1tkrieg. (. . .) Jetzt vertraten 109 Dele-

gicrte fiber 110 000 Mitglieder. Davon

Stammten 50 000, also fast die Héilfte, aus

dem Rheinland. (. . .) Wohl nahm die Mit-

gliederschaft in den niichsten Monaten fast

noch einmal um das Doppelte zu, doch in den

Inflationsjahren 1923/24 und der darauf fol-

gCndcn rclativen Stabilisierung der politi—

Schen und wirtschaftlichen Verhéiltnisse

schrumpftc sie wie
-_._.__M
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der schnell. Die Arbeiter-
M

SOZialrevolutioniire Masaenlinie:

Internationalismue in der Praxis:

bérse Rheinland der FAUD hatte 1925 nur

noch 25 000, zur Jahreswende 1929/30 knapp

10 000 und 1932 mm noch 3000 Mitglieder.

Eben diese Geschichte der Anarchosyndika-

listInnen des rheinisch-bergischen Raumes

haben Ulrich Klan und Dieter Nelles in jahre-

langer Arbeit erforscht, aufgeschrieben und

nun verfiffentlicht. (Es lebt noch eine Flamme

— Rheinische Anarcho—Syndikalisten/—innen

in der Weimarer Republik and im Faschismus,

Trotzdem—Verlag, PF, 7031 Grafenau-I; 360

5.; 32-) Sie stfitzen sich dabei auf die weni—

gen fiberlieferten schriftlichen Quellen der

Bewegung sowie Dossiers und Berichte, der

politischen Polizei der Weimarer Republik,

vor aliem aber auf Gespriiche und Interviews

mit noch lebenden Teilnehmern dieser Bewe-

gung Oder ihren Kindern. Und in erster Linie

sind es wohl die in das Buch immer wieder

eingeflochtenen Informationen, Bilder und

Redewendungen aus diesen Gespréchen, die

es den Autoren erméglichen, die Negativbe-

stimmungen des Anarchosyndikalismus weit
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hinter sich zu lassen. Sie beschreiben eine Be-

yvegung,
die in

ihren Organisationen und in

1hrem Alltag eine eigene Kultur, eine proleta-
- rische Gegenkultur entfaltet hatte. (. . .)

‘

Ulrich Klan und Dieter Nelles haben aus

1hrer wissenschaftlichen Historiographie der

anarchosyndikalistischen Sozialbewegung im

Rheinland eine fiber weite Strecken span-

nend zu lesende Chronik von Menschen ge-

macht, die sich der Zerstérung ihrer Sinn-

und Lebenszusammenhfinge widersetzt und

dabei eine erstaunlich vielgestaltige Gegen-
kultur geschaffen haben. Sic lebten die groBe
ebenso wie die kleine Verweigerung (den Ge-

neraistreik und den Aufstand wfihrend der

zwei revolutioniren Jahre nach dem 1. Welt—

krieg ebenso wie den alltéglichen Wider-

stand, den Boykott der herrschenden Gesell-

‘

schaftsordnung in der Suche nach befreien-

den Lebensformen).
(Ausziige aus einer Sendung des WDR,

‘
1.7.87)

t

h..

Anarchosyndikalistische Jugendliche aus Elberfeld-Barmen, 1924
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»Sie konnen mich verhaften, sie konnen mich

verurteilen und ins Geféingnis werfen, aber

niemals werde ich schweigen; ich werde mich

niemals den Behorden fflgen oder unterwer—
-

fen, noch mit einem System Frieden schlie- =

Ben, das die Frauen zu bloBen Gebfirmaschi-

nen degradiert und sich an unschuldigen Op-
fern mastet (Kinder, die als Arbeiter auége-
beutet werden). Jetzt und hier sage ich die-

sem System den Kampf an und werde nicht

ruhen, bis der Weg frei ist zu einer selbstge-
wéihlten Mutterschaft und einer gesunden,
frohlichen und glucklichen Kindheit.«

Diese AuBerung Emma Goldmans - zitiert

nach der jetzt fibersetzten Biografie von Can-

dace Falk - beinhaltet eine nahezu typische
Charakteristik der Anarchistin und Frauen-

rechtlerin, wie wir sie bislang kannten, und

wie sie sich selbst in ihrer dreibandigen Auto—

biographie “Gelebtes Leben“ (dt. im K. Kra-

mer Verlag Berlin) sah. Emma Goldman, im

Gefolge der Pogrome gegen die jfidische Be-v

volkerung aus dem zaristischen RuBland in

die USA ausgewandert, emanzipierte sich

dort recht schnell aus der patriarchalischen
Enge ihrer Familie und schloB sich der anar-

I. chistischen Bewegung an. Aufgrund ihrer Be—

gabung als Rednerin avancierte die “Rote

Emma“ schnell zur meistgehaBten Frau

Amerikas; ihre Versammlungen wurden von

Polizei und Bijrgerwehren regelmafiig ge-

sprengt, ihre Zeitschrift “Mother Earth“ von

der Postbeforderung ausgeschlossen und ver—

boten. Als offizielle Rechtfertigungen dieser

Repressalien diente schon damals u.a. Em-

mas Verhaltnis zur Gewalt: »lchvglaube, daB

Gewalt etwas Unvermeidliches ist — Aber

sie ist nicht per se ein' Bestandteil des Anar-

chismus. Es sind vielmehr die Verhaltnisse,

die das Individuum oder die Massen dazu

bringen. Und ob ich nun selber Gewalt an-

wende oder nicht, niemals wiirde ich ein Indi-

viduum verurteilen, das sich in seinem Kampf
der Gewalt bedient. Mein Platz ist an der Sei-

te der gesellschaftlich Geachteten. Heute

glaube ich an das Recht der Arbeiter auf Wi-

derstand, ...(mit der Einschréinkung, daB) es

unverzeihlich ist, das Leben Unschuldiger zu

gefahrden.« Ihr unverdrossener Einsatz fur

den 8-Stunden-Tag und die Geburtenkontrol-

16 (1916 enthielt die New York Times bei-

spielsweise die in heutigen Auseinanderset—

lungen durchaus brauchbare Schlagzeile
“Emma Goldman besteht auf Recht des Kin-

des, nicht geboren zu werden“), fiir Frauen-

rechte und den Anarchismus z'ogen Gefang-

nisaufenthalte, Prozesse und schlieBlich,
nach Verabschiedung von - bis heute gfiltigen

1
- anti-anarchistischen Gesetzen, die Deporta-
tion nach sich.

Ihr - zum Zeitpunkt des Memoirenschrei-

hens - lingst gescheitertes Verhéiltnis zu dem

Hobo-Fuhrer Ben Reitman hat sic in “Geleb-

tes Leben“ weitgehend ausgeblendet, obwohl

er der Reisebegleiter und -organisator ihrer

10 aktivsten Jahre in den USA gewesen war,
-

und sie von dieser intensiven Beziehung emo-

tional aufgewfihlt und umgetrieben wurde:

»Wie ist es nur moglich, daB eine so resolute,
energische und unabhangige Frau wie ich, die,
sich gegen eine ganze Welt aufgelehnt und so

viele Schlachten geschlagen hat, sich an einen

Menschen klammert, ohne den ihr das Leben
‘

absolut trostlos erscheint? Wie konnte so et-

was geschehen?.lch kann keine Antwort fin-

‘ den. Ich weiB nur, daB e's so ist, daB mein Le-

ben so fest an deines gekettet ist, daB all
‘

meineInteressen, Energien, Wfinsche zusam-

_

men mit dir dahingeschwunden sind und mich

Starr und geffihllos zuriickgelassen haben ...« .

Emma Goldman, um 19“)
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Die Amerikanerin Candace Falk, verantw-

ortlich fiir ein Projekt der Universitat Berke—

ley, das alle Informationen von und fiber Em-

ma Goldman zusammentragt, stiitzte sich bei

ihrcr 1984 erschienen Emma Goldman-Bio-

grafic vor allem auf die 1975 von ihr gefunde-
nen Liebesbriefe Emma Goldmans und Ben

Reitmans. Candace Falk erkliirt sich die Ent-

§cheidung Goldmans, diese Briefe kaum in

1h“? Memoiren einzuarbeiten, aus der “Span-

nung zwischen einer groBen Idee und der Be-

gmnzthcit des'Individuums“, die fur Emma

“21” Tortur“ wurde. Sie “betrachtete ihre

Briefe als Produkte ihrer Schwache und

konnte nicht zugeben, daB sie zu ihren Leb-

ZCltcn veroffentlicht wiirden, solange sie

Selet bcmfiht war, der Welt ihre Starke zu

Zeigen.“ Die jetzt vorgelegte und teilweise zu

dePtSCh geratene Ubersetzung — so wird bei-

Splelsweise “well-ordered institutions“ flugs

m“ “freiheitlich demokratischer Grundord-

nung" Wiedergegeben
— bedeutet deshalb eine

“.ngewfihnliche Annaherung an eine Person-

lIChkeit aus der sozialrevolutionaren Bewe-

Sling. Vielleicht nicht zuféillig, — so mag kriti-

s‘el’t Wcrden -, wird ein solches Verfahren ge-

gWfiber einer Frau angewandt; doch muBte

d"? KOnsequenz aus diesem Einwand heiBen,

933 Cine ahnliche Annaherung auch bezfig-

hch mythosbeladener Manner (und von Man-

Hem!) unternommen werden sollte. Denn

(‘38 Candace Falk - obwohl mit “.E G.“ sym-

pathisierend -, am Mythos dieser Revolutio—

narin kratzt, erweisen die zahlreich aufge-

deckten Widersprfiche, wie etwa die Propag-
anda fiir sexuelle Freiheit einerseits und das

.nvermogen, diese im eigenen Leben prak-

“3% zu verwirklichen: »Deine Eskapaden,
deme Promiskuitat nagen an meinem Le—

:nsnerv, bringen meine Galle zum Uberlau-

ic}? “lld Verzerren mein Wesen so sehr, daB

mlr selbst fremd werde,« beklagte sich

- mma bei Reitman.

l Sundcm
“31 sic“

Aber es ware verfehlt, sich lediglich dar~

fiber zu belustigen, daB die Propagandistin

der “Freien Liebe, der Geburtenkontrolle

und des Anarchismus“ sich mit scheinbar bfir~
'

gerlichen Gefiihlen von Eifersucht, Besitz-

denken und Egoismus hemmschlagen muBte.

Goldman thematisierte in ihren Briefen die-

sen dramatischen und von ihr nicht bewfiltig-

ten Unterschied zwischen ihren politischen

Idealen (“Revolution bedeutet nicht nur au-

Bere Veranderung, sondern innere, grundle-

gende Verfinderung“; “Anarchismus muB in

unseren Beziehungen zueinander jetzt gelebt

werden, nicht in der Zukunft“) und den eige-

nen Geffihlen, die sich jeder und jedem stel-

len konnen, die/der nicht vorbehaltlos ver-

dréingt. Im Formulieren personlicher Infrage-
stellungen und von Zweifeln, also gerade 1m

scheinbar “privatesten“ Tell, liegt so die er-

staunlich aktuelle Verwertbarkeit dieser Bio-

grafie fiir heutige Leser/innen: »Wie kann

man hier und heute leben, wenn wit Tag ffir

Tag unsere besten Krafte dazu brauchen, die

Welt in ihrem jetzigen Zustand zu kritiswren

und das Bild einer zukiinftigen Gesellschaft

zu entwerfen?«
— Oder: »Aber wenn man sich

seiner Traume bewuBt wird, merkt man, wie

sehr sich die Realitat von den Traumen unten—

scheidet.« Auch die Realitat der anarclnsti-

schen Bewegung, in deren Reihen eine Frau
wie Emma Goldman trotz ihrer Berfihmthelt
menschlich einsam bleiben konnte: »Freilich

ist der Preis, den wir modernen Frauen und

auch Manner ffir unsere Selbstverwirklichung

zahlen, sehr hoch und schmerzlich, aber man

muB den Weg weitergehen Oder trfibsinmg

dahinvegetieren. (...) Die modeme Frau

kann nicht im alten Sinne Ehefrau und Mut-

tersein. Und ein neuer Weg Est noch nicht ge-

funden. Ich meine den Weg, Ehefrau, Mut-

ter, Freundin zu sein und dennoch vollkom—

men frei zu bleiben.«

Bei allem politischen Engagement blieb

Emma Goldman aufgrund ihres emst genom—

menen “Privatlebens“ offensichtlich davor},
bewahrt zur blutleeren Funktionarin einer=

abstrakten “heiligen“ Sache zu werden. In!
diesem Sinne ist die Biografie “Liebe undi

Anarchie“ eine willkommene Erganzung zul
Emma Goldmans Selbstbiografie; nichts fur}

aufrechte Revolutionare oder puristische An-l

archophile, dafiir aber ffir Menschen, denenl
bei aller Notwendigkeit des politischen Wi-l
derstands gegen die herrschenden Zustiinded
die Lust am Tanzen nicht vergangen ist. Em- ;

ma Goldman kannte die — damals wie heute ’

— gangigen Vorwfirfe der “Hardliner” und“
wehrte sie deutlich ab: »Ich meine, daB eine

l

Sache wie der Anarchismus, zu dessen wun- I
dervollsten Idealen die Lockerung und Frei-

:

heit von Konventionen und Vorurteilen ge- l
hort, nicht den Verzicht auf Leben und Freu- :

de bedeuten darf. Deshalb mochte ich nicht,
daB man von mir erwartet, wie eine Nonne zu

leben, und auch nicht, daB die Bewegung ins

Kloster verlegt wird. Wenn das beabsichtigt l
ist, mochte ich damit nichts zu tun haben.«

‘

Candace Falk: Liebe and Anarchie and Em- l
ma Goldman, fibersetzt van Dita Stafskz' and

Helga Waggon, Karin Kramer Verlag, Berlin

1987, 360 5., 39,80 DM.
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Die Ausgegrenzten Hamburgs nach 1933

Wahrheit und Faschismus

Seit der Zeit der Weimarer Republik gibt es

in poiitischen und wissenschaftlichen Zusam—

menhiingen eine Auseinandersetzung um die

Faschismusfrage. Es handelt sich um Erkla-

rungsvcrsuche aus sozialékonomischen, psy-

chologischcn, psychoanalytischen, individua- ‘

Iistischen Grilnden. Beim Thema >>Verfol-

gung in der NS-Zeit« hat sich die historisch‘e
Forschung vor allem mit dem politischen Wi-

derstand bzw. Nichtwiderstand befaBt. Jfidi—

sche und politisch Verfolgte haben sich dutch

Lebensberichte, Tagebuchaufzeichnungen
vergleichsweise haufig schriftlich gefiuBert.
Uberlebende aus anderen verfolgten Grup-

pen wurden kaum von der Offentlichkeit zur

Kenntnis genommen. Dieser Forschungsliik-
ke will die >>Projektgruppe fur die vergesse-

nen Opfer des NS-Regimes in Hamburg<<
durch ihre Veréffentlichung: »Verachtet,

Verfolgt, Vernichtem begegnen.
. .

Den Schwerpunkt bei der Erarbertung die—

ser Dokumentation bildete die Auswertung
der infrage kommenden Archive, Behérde-

nakten und sonstiger schriftlicher Quellen.
Der lokalgeschichtliche Ansatz, den die Pro-

jektgruppe wahlte, sollte durch die Konzen-
tration auf einen fiberschaubaren Raum eine
prazise Untersuchung des Verfolgungssehrck-
sals der einzelnen Ortsgruppen erméghchen.
Die Ausgangsfrage lautet, weshaib Mensehen
in und aus Hamburg, fiber deren Geschrchte

bisher wenig bekannt ist, wéihrend der' Dis-
Herrschaft ven’olgt wurden und was mit 1h-

nen geschah.
.

Die Dokumentation beschaftigt sich (1n

Einzelaufsatzen) mit der Verfolgung der
Hamburger »SWing Jugend«, der Unterdrulf-
kung Homosexueiler, der nationalsozralisti-

Fates: H-P. Stiebing

schen Praxis gegeniiber Zwangssterilisierten,
'

der Christenverfolgung in Hamburg und der

Ausgrenzung von Prostituierten. Die einzel-

nen Beitr'age berichten aus der Sicht der Be-

troffenen und sind deshaib sehr anschaulich-
und lcbensnah aufgearbeitet. Diese Vorge-
hensweise wird sehr gut ergéinzt durch Inter-

views von Zeitzeugen und durch historisches
Bildmaterial.

Die >>vergessenen<< Opfer sind nicht einsei-

tig ausgewfihlt. sondern umfassen eine groBe
Bandbreite von Betroffenen, die von angio-
philen Musikliebhabern, Bettlern, Prostitu-

ierten bis hin zu religiésen Gruppen. Ihnen

alien ist gemeinsam. daB sie genauso wie die

»nichtvergessenen« Opfer in den Rassenmy-
thos des III. Reiches nicht hineinpaBten und

als Siindenbécke funktionalisiert wurden, die

fiir den >>Untergang des Abendiandes<< ver-

antwortlich waren. So wurde sogar die

»Swing-Jugend« zu einem Politikum. Dies

beschreibt sehr ausfijhrlich Rainer Pohl in sei-

nem Aufsatz »Das gesunde Volksempfinden
ist gegen Dad und Jo«. Die Nazis polemisier—
ten gegen die >>nichtdeutsche Musik<<: >>Uber-

all, wo wir eine ausgepragte Verniggerung
der Melodik finden, die unserem Rassegefiihl
zuwider lauft und unser Empfinden verletzt,
sprechen wir von Jazz . . . Die Abrechnung
mit dem Jazz wird vdllig kompromiBlos sein.

Es gibt fiir uns in Deutschland keinen mehr
oder weniger verniggerten Jazz; die Vernig-
gerung muB radikal aus der deutschen Musik

verschwinden.« (S. 17) Rainer Pohl ffihrt ei-

ne Reihe von Auseinandersetzungen zwi-

schen Jazz—Jugend und dem NS-System an.

Die anderen Beitrage bewegen sich auf

ahnlichem Niveau. Die Dokumentation wird

von Heribert Baumann

beendet mit der Frage der ausgebiiebcncfl
Entsehadigung ffir die >>vergessenen<< Opfer.
Nach 1945 wurden die alten kapitaiistischen
Herrschaftsstrukturen wieder restauriert, file
NS-Vergangenheit wurde zugunsten deS wrrt-

schaftlichen Aufstiegs verdréingt. Da aUCh

der neue Staat aufgrund seiner Herrschafts-
struktur dieselben Randgruppen (Prostitu'
ierte, Bettler, Homosexuelie) produzicfl?
war es fur diese >>vergessenen Opfer<< first m

den 80er.Jahren méglich sich Gehé‘ir 211 V?“
schaffen, materielle Entschadigung b‘iCb 10'
doch bis heute aus.

1 .

Die Dokumentation ist insgesamt sehr in-

teressant, materiaireich und pluralistisch auf-

gebaut. Sie bietet eine gute Ergéinzung 2” den

bisherigen Faschismusstudien. Wenn man

sich jedoch intensiv mit dieser Dokumcnta'
tion beschaftigt, falit auf, daB sie von‘ cincr

unausgesprochenen Sympathie des 1:95ch
mit den >>vergessenen Opferm und einem 36'
klfirten Faschismusbegriff ausgeht und darauf
die gesamte Argumentation aufbaut. Wide“

spriiche innerhalb der >>vergessenen Opfer“
und Miiléiufertum oder aktive NS-Beteiliguflg
werden kaum erwahnt Problematisch 15‘

auch die materielle Entschadigungsfordcfung
am Ende des Buches. Ohne Zweifel sind mff'
terielle Forderungen in einer matefialietl'
schen Welt ein legitimes Anliegen, sie kbn-

nen aber niemals Unterdrfickung und Lin-
recht entschédigen oder beseitigen. D’cs

kann nur durch eine geistige und politischfi
Auseinandersetzung geschehen auf der BHS‘S

von Wissenschaft und Wahrheit. Die >>verg°5‘
senen Opfer« resultieren aus der politisch?"
Unfreiheit des NS-Regimes, nur eine frcihCIt'
liche Ordnung kann sie rehabilitieren.

Projektgruppe fz’ir die vergessenen Opfer dc:

NS-Regimes in Hamburg e. V. (Hrsg-)-' V”-

achtet —

verfolgt - vernichtet; zu den wergc’i‘
senem Opfern des NS-Regimes, VSA-Vc’rlflg

Hamburg.



*

Die Diggers — eine frfihkommunistische Bewe-

3“”8 in der englischen Revolution van Gemot Len-

{19”, 204 5., 25.-DM. Rcihe Libertére Wissenschaft

m} Trotzdem-Verlag, PF, 7031 Grafenau-I.
D19 Diggers, sic nannten sich auch »True Levellers«

‘

‘

(Wahrc Glcichmacher) treten ab 1649 auf. Sie for-

dencn’ daB den Armcn das Gemeindeland, Brach-

land und das durch Cromwell (fiir den sie gekéimpft

batten) von den Royalisten konfiszierte Land nur
gemcinsamen Bewirtschaftung mit Gfltergemem—

Schaft ohne Geld, Lohnarbeit und Staatskontrolle

fibcrlasscn wcrde. Um dcm Nachdruck zu verleihen

und aus chrlebcnsnot besetzten sie Land und be-

ganncn cs zu bcbaucn. Ihre bcdeutendste Kommu—

n‘? lag bei Cobham, etwa 30 km von London. Ihr

wlchtigstcr Flugschriftcn-Autor Gerrard Winstan—
Cy fOrmuliert zum crstcnmal antiautoritire Wie au-

tOman: sozialistische Vorstellungen. Die Inhalte

Ger Diggers wurdcn von einigen Hippies genaliso
Mederaufgcnommen, wie von der englischen Frie-

, denSbcchung. Gernot Lennert untersuchte die h1-

Ston'schc Bcwcgung bis zu ihrcn heutigen Folgen.

Biicher, die der Redaktion zugeschickt wurden, 1
3

kurz vorgestellt:

“

Mafia
— Mytkos, Macht, Moral von Rolf Uessej

’

ler, 240 5., 16,80 DM. Verlag J. H. W. Dietz

Nachfahren, Godesberger Allee 143, 5300 Bonn—2.

Der Autor beschreibt die Mafia als sozialen und po-

litischen Treibn'emen einer hochentwickelten Indu-

striegesellschaft. Mit Hilfe Von Hintergrundinfor-

mationen, Interviews, Akten und Prozefiberichten, .

die hier erstmals in deutscher Sprache veréffentlicht

warden, zeigt er, worauf die Macht und der 311131153
,7

der Mafia in Italien beruhen. Zu Wort kommen die-

jenigen, die die Mafia aus unmittelbarer Erfahrung
kennen, die unter ihr gelitten haben und noch lei-

den.

“
Die schlechte Auflzebung der autoritfiren Persfin-

lichkeit van Frank Bdckelmann; 108 S., 12.-DM, Ca

ira-Verlag, PF 273, 7800 Freiburg. Hrsg. vom Ar-

chiv fiZr Soziale Bewegungen in Baden.

Bockelmann setzt sich mit den Studien Adornos

und Horkheimers fiber Autoritét und Familie aus-

einander. Der Text erschien erstmals 1966 als Dis-

kussionspapier der situationistischen Gruppe Spur.
Ein Vorwort des Autors »Zwanzig Jahre danach<<

leitet die Neuauflage ein.

*
»Tu was du willsz« -— Anarchismus: Grundlag n-

I

“

texte zur Theorle und Praxis, hrsg. von Hans-Jfirgen
-

Degen. 270 S.; 24.- DM. Verlag Schwarzer Naclzt-
schatten, Karlheiz Schreieck, Mittenwalderstr. 3,
I000 Berlin-61. 1 .

»'Du was du willst<< erschien erstmals 1980 im inz i-

schen eingestellten AHDE-Verlag Berlin. Die v r-

liegende Fassung wurde fiberarbeitet und erweit rt

und deckt nahezu alle Einzelbereiche der anarchis'ti- :

sehen Theorie und Praxis mit gut ausgewiihlten -

‘

L

priisentativen Texten ab. War schon die erste A s-
‘

gabe das damals empfehlenswerteste Einffihrungs-
buch in die Theorie und Praxis des Anarchismlis -

fiber den Weg von Originaltexten, so ist dies de‘m
Herausgeber mit der 2.Auflage noch besser geluh- .

gen. Emma Goldmans »Gift des Denkens<< leitet die
‘

Themen ein; abgedeckt werden: Individualanalr- j

chismus (mit Texten von Godwin, Stirner, Armand, .‘
Proudhon), Anarchismus—Marxismus (Miihsarn, _

Bakunin, Landauer, Kropotkin), Autoritat urid
,

Freiheit (Read, Landauer, Nettlau, Wartenber ,
-

'

Miiller-Lehning, Rocker), die Gewaltfrage (To-
stoi, Malatesta, Ramus, Rocker, Mfiller-Lehniné, .

Friedrich, Garter), Antiparlamentarismus (Rocker,
Read; Rfidiger), Syndikalismus (CGT, Roue‘,
IAA,‘Linow, Rfidiger, Gerlach, SAC), russische -

Revolntion (Golos Truda, Kropotkin, Kronstadt,
Rocker, Goldman), spanische Revolution (Puente,
Santillan, Souchy, Leval), libertare Padagogik
(Thoreau, Ferrer, Faure, Goodman, Ward), Anal-

'

cha-Feminismus (Goldman, Mujeres Libres, Ehr-

lich, Leader), Okologie (Bookchin), Revolutid-
n—Evolution? (Landauer, Goodman, van Duyri,
Reichert, Ward, Souchy). Ein Vorwort des Heraus-

gebers und Kurzbiographien zu den genannten Ali-
'

tor/innen erganzen den Band, dem wir noch viele

Auflagen wiinschen. i

* Libertdre Piidagogik in der Weimarer Republik 7

Zeitschriften-Inhaltsbibliographie; hrsg. van Heri-

bert Baumann. Heft 2 von >>Anarchismus und Pad

agogjlm; Edition Flugschnfien, Ulrich Klemml
I

,

Straflburgweg 19, 7900 Ulm. 58 S.; ausgewertet wurl I

den 25 anarchistische und unionistische Zeitschrif-

ten; in 18 davon fanden sich nennenswerte

Bil:dungs- und Eniehungsartikel. Diese Bibliographi
versteht sich als Arbeitshilfe auf den Spuren libertéi-l
rer Pfidagogik. Sie rekonstruiert nahezu liickenlos

die Auffassung, Diskussion und das Handeln deuti

scher Anarchisten nach 1918 in ihren Zeitschriftenl|
zum Thema Bildung und Erziehung. I

‘ Dinamita Cerebral (Geistiges Dynamit) — Politi'

scher Prozefl und dsthetlsche Praxis im Spanische

Bfirgerkrieg (1936—1939) van Reinhold Gdrlingl
574 5., 48.- DM. Verlag Klaus Dieter Vervuert, Wig.

'

landstr. 40, 6000 Frankfurt. 1

Diese ausffihrliche und lesenswerte Arbeit bel
handelt vor allern revolutionare Kulturarbeit in SpaJ;

, nien: Aspekte der Kulturrevolution, des Populis-|
mus, der Mythen, der Verwertung der Fotographie
am Beispiel Robert Capas. In Kapitel 3 geht es um

die unaufféilligeren anarchosyndikalistischen Her-l

angehensweisen: >>revolutionéire oder revolutionier—

te Kultur?«, um eine Abwehr Von Hobsbawms mar-

xistischer Interpretation landlicher anarchistischeri

Bewegung, um die Positionsentwicklung anarchism
'

scher Theoretiker wie Santillan und um die (damali—l
ge?) anarchistische Lust am Lesen. Kapitel 4 be. ,

schfiftigt sich mit kommunistischer Volksfront-Kul-

tur, Schriftstellerkongressen und dem kommunisti-

schen Widerstand gegen den Stalinismus am Bei—

spiel Kol’covs.
._

,

Die Unterschiede zwischen der Asthetisierung
von Politik und der asthetischen Erfahrung politi-
scher Prozesse entwickelt Reinhold Gb'rling anhand

der schriftstellerischen Arbeiten von Orwell, Mal-

raux und Arturo Bareas. 100 Seiten Anmerkungen
und Literaturhinweise machen die Arbeit zu einer

Fundgrube ffir Spanienforscher/innen.
Auch im Rahmen der sich in der A-Szene ab-

zeichnenden Populismus—Debatte werden wir im SF
‘

sicher noch Anleihen bei Gorlings Arbeit zu ma-

chen haben.

‘wh



btr. TAZ vom 17.3.1987 »Prawda — often — kn-
. '

«
o - >4

(Ein Leserbrief fiir die TAZ, den Sic mcht verof-
fentlicht hat; — vielleicht veréffentlicht Ihr ihn ya 1m

SF)

So‘informativ eure UdSSR-Berichterstattung-ist, so

Wiéhtig es ffir die Linke ist, die Umstruktunerung
der russischen Politik zu beobachten und nuf sre zu

l'eégieren, so sehr érgern mich manche Artlkel:
'

4Wie unterscheiden sich Eure UdSSR-Artikel
nO‘ch von denen der bfirgerlichen FR-FAZ-Splegel?
Wélches Bild, welche Einschiitzung des real-exxstie-

renden Sozialismus wird da gezeigt, und welche Po}; 1
sition zur westlichen, »freien« Welt w1rd be: we

delnlich?
'

[Alice Meyer, Erich Rathfelder und der Schrei-

be‘r bzw. die Schreiberin des Seite-l-Artikels schei-
.

nen nicht mehr die Unterschiede und Ahnlichkeiten

benennen zu kennen zwischen den intellelrtuellen
Narren-Marktliicken einer »offenen, kntmchem
TAZ und den aktuellen fikonomischen, palmschen
unli militirischen Notwendigkeiten des plumper“
“nil im Moment aul'brechenden Ost-Totalltansmns:
Seit Tschernobyl, der hereinbrechenden Wirt-

scllaftskrise, den ungeheuren Umwelt— und Gesund-
heltszerstorungen bei gleichzeitiger Total-Mobili-

sierung fiir militirische und propagandiSdSChe AUf'
‘ "

rfifi‘tung bediirfen inzwischen auch ostliche. Herr-
Schereliten der Seelenhygiene imd sensatiomsti-
SChen Ohnmachtsvermittlung emer pseudo-knu-
SChenPresse, um das Volk gefiigig zu halten, nm

.

delltlicher werdende gesellschaftliche Konflikte 1m
‘

’

Sinne der Obrigkeit verarbeitbar zu gestalten und

Widerstand (im vorhinein) zu unterdn‘icken‘ Gnte
PrOpaganda, die Leidensbereitschaft wecken Wlll,

istiimmer »offen und kritisch<<, ob von Goebbels be

eiIifluBt oder Von Thatcher, Reagan, Rau.

-z«'

Solange der »Umbau« von oben, hierarchiseh,
. angeordnet wird, (freilich, um die Konfrontation

mill dem Druck aus dem Volk nicht elngehen 2n
millssen,) solange nur der zitierte Kommentarteil

der: Zeitungen sich findert, ansonsten die Zeitungen ',

‘7

aber weiterhin nur die propagandistische Funktion

einnehmen, die Paneipolitik dem Volk erliiutemd
anzuerziehen, solange eben »von den Joumalisten

weit mehr« Umbau »verlangt wird als von den ande-

reri gesellschaftlichen Bereichenvc, solange das Volk

nur lemt seine aus der Bahn geratenen Gedanken
wieder richtig zu denken und sie, wenn zu kntisch

gedacht, eben nut in den dafiir vorgesehenen Sand-

kiSten auszuleben, ansonsten aber Denken und

Handeln voneinander zu trennen, solange Fragen A.

deé »Wohnraumes, der Kindergarten, Schulen, kul-

turleller Einrichtungem und Urnvyelrprobleme,
eben die bei wirtschaftlicher und mihtiirischer Pla-

HUlig immer zweitrangigen Fragen, nur in _den Me-

die’n seelentherapeutisch angesprochen, mcht aber

in éesellschaftlicher Praxis verindert werden, solari-

ge Demokratisierung sich beim Bilder-Anhiingen I

Museen (Beispiel aus der TAZ) abspielt und Gesell-
schaftskritik die Verzweiflung der Mfiehtigen an

sich selbermeint - [zit »Selbstrnord des Leiters der

Kollektivierungskomnfission<<] — anstatt daB Unter- r

dn’ickung und Ausbeutung klar benannt werden,
solange »offen und kn‘tischo: von westljcher Sensa-

tionspresse kopiert, [zit. Kindersterblichkeit, Dro-

genmiBbrauch, Kn'minalitz’it] und andere Randgrup-
pen abtrennenden und Ohnmacht vemfittelnden
Joumalismus meint'(unter dem Motto, ach, wieviel
schlechter kfinnte es mir ja gehen, bzw. wie werde
ich zum guten Nonn-Staatsbijrger), solange
herrscht in der Sowjetunion kein (zit) »Mut zur

» Wahrheit<<, sondem Revisionismus und Hunger
nach Macht.

Eine TAZ, die die Umst'rukturierung der russi-
’

schen Medien als Fortschritt und revolutionfire Ver-

westlichung [zit. »revolutionéire Verinderung . . .

nach westlichem Vorbild«] feiert, fibersieht die poli-
tisch-6konomisch-militaristischen Hintergrfinde,
dafl nfimlich die Méichtigen des aufbrechenden Ost-
Totalitarismus’ ihre Macht nur durch Verwestli-

chung ihrer Gesellschaft bei minimiertem Risiko
und optimierter Ausbeutung werden halten kon-
nen.

Stattdessen ist die TAZ der biirgerlichen Ideali-

sierung einer auch im Westen nur in der Propagan—
da existierenden offenen und kritischen Meinungs-
éuBerungsméglichkeit verfallen. Anstatt durch das
Feiern der (zit.) »Praw-taz« die westlichen Schein-
werte' unnétig aufzupolieren, ware vielleicht die

Analyse angebrachter, wie die linke Presse aus ih-
rem Szene-Marktliicken—Verhalten zu tatsiichli-
chem offenen, kritischen, gesellschaftsveréndern-
dem Joumalismus gelangt.

Die Folgen Eures Aussparens der 6konomi-
schen, politischen Hintergrfinde sind die jeglicher
unmaterialistischen, bfirgerlichen Wirklichkeitsbe—

trachtung: zum einen: In monarchistischer Sehn-
‘sucht betrachtet eure Berichterstattung die Kreml-
chefs 315 die Macher der Geschichte und verschlei-
ert eben dadurch zuséitzlich die politischen und wirt-
schaftlichen Hintergriinde und Sachzwéinge der
Macht in Staat und Kapital.

Zum anderen ffihrt diese biirgerliche Sichtweise
dazu, daB ihr inBrevisionistischer DKP-SPD-Ma—~
nier die anscheinend die Werte endlich einsehen-
den, moralisch guten »Kremlchefs« lobt [zit »Gor-
batschows neue Offenheit<<], die angeblich in bester
Absicht die Verinderungen wollen, wenn doch nur

V das Volk auch sein Bestes wollte [zit »bisher sucht
die Reform noch ihre Akteure<< unter den Journali-

sten].
Da beweist ja selbst die Marxistische Gruppe in

ihrer Hamburger Hochschulzeitung vom 3.2.87
mehr Gespijr flir die innere Logik staatlicher und

wirtschaftlicher Herrschaftsapparate.
Die andere Seite der Umstrukturierung ist die

I’i
Unzahl der Schauprozesse und Todesurteile ffir
nicht richtig funktionierende Biirokraten, die Alko-

A

holismusbekiimpfung, das brutale Vorgehen gegen
politischen Widerstand, der auch einer ist.

_

Statt Umstruktun'erung ist es angebrachter von

Total-Mobilisierung der Gesamtgesellschaft zu

sprechen.
Dimitri, Hamburg-Altona

btr. SF-M/Editorial zu Horst Blame

Liebe SF-Mitarbeiter/innen,
vorweg meinen herzlichen Glfickwunsch zuI Num-

Iner 24 des SF: Der >Schwarze Fadent wird thtséch-
llch von Ausgabe zu Ausgabe interessantar 11nd le-

senswerter. Zwar sfihe ich germ: mehr Beitréige Z‘lm
Themenbereieh Frieden/Abriistung/Antimilitans-
Q1115. aber man kann wohl kaum den Schwerpunk'
tinteressen aller Leser/innen gerecht werden. Den-

nOCh, der Artikel fiber die US-Basen in Grénland
war fiir mich besonders wichtig. l

Horst Blume’s Ausstieg aus der Arbeit am Sf
(aber hoffentlich nicht aus der polizischefi A‘belt '

fiberhaupt) finde ich mehr 315 am bedauerlich, abet
ich kann seinen EntschluB nachvollziehen. AUS nhn-
lichen Grfinden kam ich aus der A-Szene ZUI’ M‘tar
beit in der DKP: Zuviele Anarchos 11nd Antof‘omc
scheinen verbale und sonstige »Randale« fiil’ d1“ WC

,.

sentliche anarchistische Aktionsform zu halten “n

iibernehmen dabei leider héufig politische1V°rha"
tensmuster, die man eher auf der rechten SCitc des‘
politischen Spektrums erwanen wfirde.

‘

Das sollte uns aber nicht wundem, es gibt genug
“ Oblektive gesellschaftliche Ursachen daffir: Einer-

seits fehlen zumeist nachahmbare konkrete Modellc
ffir anarchistische Politik, andererseits liegt die M_0
tivation vieler Anarchos weit melu in der berfichf}g
ten »Wut im Bauch<< fiber gesellschaftliche Vcrhqlt‘
nisse als in anarchistischem politischen BewuBtsclnv
Und wer wfitend ist, ohne diese Wut umsetzcn.

2“

kénnen in durchdachtes politisehes Handelp, angle“
eben aggressiv, spontan

-— und hiufig gegen dlC 61‘;

gentlichen politischen Ziele. Das ist kein PlfidOY‘fr:
ffir intellektualisiene »Strategie & Taktikm fl” 9'6
traditionellen Politikmuster der biirgerlichen Ma

nergesellschaft, aber der anarchistischen qucgung »

, fehlt wirklich oft der zum ideologischen chrbau
passende praktische politische Ansatz: Jede/r W81

Benau, was er/sie will, aber keine/r hat eine VorstCI‘ :

lung, wie man die jeweiligen Traume umSC‘ZC,n
konnte in wirkungsvolles und kontinuierlichcs P01?
t[561185 Handeln, wie man aus dem SchloB im KOP

‘

>

eme Hfitte auf der Erde machen konnte.

Theorie, und sci sie noch so richtig, ist Sinnlos "

ohne die sich daraus ergebende und darauf belogc'
n

he Praxis, und das gin natfirlich auch fiir meinc Ver-

mutungen fiber die Ursachen der nicht nur V0“ ‘

Horst festgestellten Misere der anarchistischcn
Bc‘

r

wegung. Sollten meine Uberlegungen mefffn’
dann mfiBte sich auch am Konzept des SF etwas an-

dern: Weniger geschichtliche und kulturellc Th?’ 3

men, weniger Hintergrund und Uberbau, Und dafuf
noch mehr Beitriige fiber konkrete Modelle anarCP" v

stischer Aktionen, fiber deren Plammg, Dumhluw
rung und Auswertung. Und zwar fiber nachvollzl‘ih'

‘

bare Aktionen zu aktuellen Themen, aus deren DIS‘

kussion auch und getade die kleineren Gmppen

Anregungen entnehmen kénnen. Das wfirdc dfm.“
auch fiir die Berichterstattung fiber die anar31.115“—
sche Bewegung in anderen Staaten gelten, be! let
man die spektakuliiren GroBaktionen in den Hm.-
tergrund rficken und mehr als bisher “15350“?er— ‘

se nachvollziehbare kleineme Aktionsformen m den

rdergrund stellen sollte. ‘



J

‘ (gewaltsam,bilrgerlich-politisc

Einen » oc uchanarchismus nach Rezept<

kann es natfirlich niemals geben, aber der jetzige
Konflikt zwischen neuen Denkweisen und alten po-

litischen Verhaltensmustern muB irgendwie fiber-

wunden werden, weil sonst irgendwann die alien

Verhaltensmuster das Denken pragen werden:

~ >>Randale<< nicht mehraus Verzweiflung und Hilflo-

sigkeit angesichts fehlender sinnvoller Praxisfor—

men, on: em >>Randale« zum Prinzip erhoben, und

damit das Abrutschen in immer rechtslastrgere Ak-

istisch« beman
..

d damit
'

mil de

ionsformen bis hin zum als »anarch

telten Terrorismus, zur Militarisierung un

Vemichtung der anarchistischen Ansatze,

nen man begonnen hatte.

Kurz, viele wissen zwar,

. haben aber nur gelernt, wie m

was Anarchismus ist,

an nicht-anarchistisch
h, wenn nicht faschi-

stoid) handelt und zur Bekiimpfung dieses Defizits

kann gerade der SF einen wichtigen Beitrag leisten.
.

Auch durch weniger verwirrende Diskussionsan-

stdBe: Ihr schreibt, Horst’s Ausstieg sollte als An,

StoB zu eincr (New) Bestimmung unserer Position

>2Wischen Radikalitat und Konstruktivitéit<< dienen.

Das Gegenteil von Konstruktivitat ist Destruktivitiit

[meinten wir nicht, SF], und davon haben wir wahr

lich schon mehr als genug, a

Struktivitiit gerade in unserer destruktiven Welt

Berst radikal sein. Wir brauchen meiner Meinung

nach eben nicht eine (ffir mich auch schwer vorstell-

bare) Position zwischen Radikalitéit uind Konstruk-

tivitfit, sondem konstruktive radikale Positionen [du

rennst offene Tiiren ein, SF] — die radikal-destruk-

tiven Ideen konnen wir getrost NATO und Penta-

"

gon iiberlasssen, oder der RAF. Nebenbei, die her-

kommlichen Politikformen, die Ihr vermeiden

'

Wollt, liegen exakt da, wo Ihr unsere Positionen bei-

nahe verortet hattet: zwischen Radikalitiit (was ist

an den GRUNEN radikal?) und Konstruktivitat

(durch den legalistischen Reforrnismus der GRU-

‘

NEN wird nicht Freiheit »zu« gesehaffen, nicht ein

mal Freiheit »von«, denn Gesetze verhalten sich z

Freiheit immer destruktiv). Dito, wenn auch ausge

priigter, fur die SPD — der Rest ist nicht Politlk,

Sondem Verhinderung derselben.

Rud IfStalte Augsburg

uBerdem kann Kon
_

nu. Editorial 51224

Horst Blume ist also nach 7 Jahren Mitarbeit in der

Redaktion des SF weggegangen. Jedoch, so einfach V

'

geht keiner weg. Die Beweggrfinde gab er an.

Sicherlieh ihr verteidigt euch — zumal wie ihr

schreibt, es den Anarchismus nicht gibt. (. . .) Ich

selbst kann jedoch Horsts bitterer Erfahrung mit

den Anarchos/Autonomen ans eigener Erfahrung

eigentlich our zustimmen. Auf der einen Seite die

»harten Kampfer mit ihrem heroischen Getueg und
,.

1 auf der anderen Seite manchmal die sogenannten

Links-Mittelschichtigen, die zu Hause bei Ikea-Mo-

bel und gesicherter Arbeitslage sich fast eher SPD-

Wahlansprfichen anbiedem. (. . .) Ich selbst schéit-

ze mich als Anarchisten ohne Adjektive ein (im

Trubel zwischen )gewaltfrei oder nichtr). Doch zu—

rfick zu Horst. Mehr als verstéindlich, daB all diese

Reibereien einem mit der Zeit auf die Nerven ge—

hen. Auch ich habe bei Demos einigen »mit schwar-

zen Stemem ihr blddes Verhalten offen zur Rede

gestellt. Da waren zwei Besoffene und mit ihrer lee-

ren Pulle machten sic die Bullen an. Nur mit Miihe‘

gelang es, sie davon abzuhalten. Fiir mich selber

tauchten dabei ebenfalls Zweifel mit meinem Ver—

halten auf: bin ich nun der »Autoritéire, der Besser-

wisser?«, ich weiB es nicht. (. . .) Und so nehme ich

mir heute die Freilleit, entweder beim schwarzen

Block mitzugehen oder einfach nicht. Sicherlich,

hier offnen sich »Schubladen«. Sicherlich gibt es

heute schon Anséitze der Autonomen dieses Verhal-

ten zu diskutieren, das erfreut — endlich! Und gera—

de solche Diskussionen (. . .) fiber den Umgang

miteinander und zugleich mi: anderen, 11in zu einem

konstruktiven Verstéindnis (. . .) sind notwendig.

., Ich hoffe, dafl Horst (und andere) fiber seine sieben

,

ahre Erfahrung noch einiges héren liBt. (. . .) Wir

Anarchisten/innen stecken in einem ganzen Wust

voller Widerspriichlichkeiten. Alle reden von Basis-

emokratie —- jedoch die Ausfiihrung? Man/Eran

kornmt oft zu dem SchluB, ganz einfach diese Bur-

gerlichen zu fiberrennen, denn die labern eh nur

usw. Horst sprach davon, daB in Hamm-Uentrop

die Bauern und Elterngruppen den Treffen zuneh—

mend fernblieben and meines Erachtens auch blei-

ben. Und selbst wir Anarchisten/innen bleiben ja

unter uns, in den jeweiligen Grfippchen. Die einen

‘

(Gewaltfreien) von den anderen als Miisli—Esser be-

zeichnet, die anderen (die Militanten) von den ei-\

nen als Zoff-Macher'hingestellt. Und wer zwisehen

den Stiihlen - mehr recht als schlecht oder umge-

kehrt sitzt, muB ben h en wie er/sie zurecht
.‘

Betn’eben? Und vielleicht ohne den >Schwarzer

Sterm gleich an die Helden-Brust zu klatschen? Vor

ich hier in Berlin —

zusammen (oh Schreck!) mit de

AL, der SEW und den Mieter-Inis eine Unterschrif

tensarnmlung gegen den beabsichtigten »welBer-

IKreis«. Hier in Moabit schlappe 30 000 Menscher:

1m Viertel (danach werde ich den Orden abholen)
die es gilt aus ihrer Resignation zu holen. Und wehe .

ich erwische cine/n Anarehoverdfichti en, den wer

‘

de ich natiirlich links liegen lassen. Alles klar! Vor

kurzem - als Held der VOBOoBewegung -‘—
.

schmierte ich vor einer ben'ichtigten Berliner Knei-

pe~auf Zéihlungsplakate >Boykott< und ein Arbeiter

kam heraus. >Was soll denn diese Schmiererei?< und
ich dachte, ach den kannste vergessen

— Marke gut- v

biirgerlicher Facharbeiter. Aber weit gefehlt. Es

folgten sage und schreibe zwanzig Minuten Hin und

Her und zum SehluB wiinschte er mir alles Gute 4

ch war platt.
— Nun am gleichen Tag — (weiter ini

heldenhaften Kampf)‘ — schmiere ich in einem a
‘

deren Stadtviertel gerade wieder ein Plakat zu.'E1n

unger Typ steigt aus der Karre (Jeans und Bart -‘

mchts gegen Jeans und Barttréiger!) und briillt rill
er, >eh du Arsch<. I

.
Deslsglb frage ich mich (und andere), wie woller

Wtr als Anarchisten/innen diese Gesellschaft veréin

dem, wenn wir es uns selbst so schwer machen.

Wenn wir selbst den Kollegen/innen zum Vorwui‘

machen, sie hatten ihre Gewerksehaft verdient, sie

von uns aus jedoch aufgeben? Ohne verstfindliche

Flu(ch)bléitter? Ohne Offentlichkeitsarbeit vor den

sieben Jahren habe ich z.B. im Kabelwerk Siemens
in Spandau gearbeitet, damals —

zu Hoehzeiten der

K:C}ruppen
— briillte morgens urn sieben ein fiber?

erfnger Arbeiterkz'impfer doch glatt >Nieder mit

dem imperialistischen Staat< — mit Verlaub gesagtzl
lCh hatte ihm am liebsten eine >>gedonnert<<. Und

'

welch Wunder, die meisten nahmen natfirlich keine ..

'80 2.13. in der Aktion, wo ein Hamburger FAU-

Genosse altere Genossen fragt, wie sie jiingeren Er-

fahrung vermitteln kennen? So ein alter FAU’ler:

,Propagandistiseh babe ihr Erfolg im Hausverkauf

ihrer Zeitung in proletarischen Vierteln und die da-

mit verbundenen Diskussionen gelegen.< Darauf

der Hamburger Genosse: >Die Zeugen Jehovas gin-

gen mir dutch den Kopf.< Nun dies‘ist seine Ein-

schiitzung. Mir hingegen ging dutch den Kopf:

nichts wie ran! Endlich raus aus dem Ghetto, der

Kneipen—Szene, ohne diese abwerten zu wollen,

denn sis is! genauso wichtig und notwendig. Hier

merkt man/frau meine DKP-Vergangenheit vor

zehn Jahren; damals Mitte der 70er im erzkonserva-

liven Augsburg, gingen wit zu viert mit der UZ von

Tiir zu Tiir; so richtig im avantgardistischen proleta-

rischen Pflichtgefiihl (l)
- ohne handgreifliche Aus-

einandersetzungen
— und siehe da, ich hatte damals

die tollsten Diskussionen und die DKP in diesem

Stadtteildie m
‘

timmen. nd d halb mache

Zeitung. . .

l

1.Mai: selbstverstiindlich mit schwarz‘roter Fah-

ne zur Demo. Natiirlich — so mein Zynismus —-

we

de ich bei der Demo die bioden Gewerkschafter/i

nen so anmaehen, daB die Polizei nicht um einen‘

klernen Einsatz hemmkommt —- womit wir von neu-‘
em bewiesen haben, dieses >Schweinesystem< .' . .

Oder: ich werde, das nicht tun, sondern mich — weil

kein Besserwisser — den SPD-und SEW-Parolen

unterordnen. Nein, auch das nicht. . .

.

Also was dann? Wir werden das Miihsam-Ge-

dleht vorn Lampenputzer zum besten geben, wir

werden ihnen eventuell bei Gesprichsbereitschaft
die Direkte Aktion oder meinetwegen die Graswur-

zelanbieten. Vielleicht werden uns einige als Spin-
‘

net abtun, einige SEW~Genossenlinnen, die mich

kennen, werden mit den Zihnen knirschen. Ein

paar werden sich freuen, Wenn wir Anarchisten

Erich Mfihsam zitieren, und ich wette, es gibt Ge-

werkschafter/innen, die geniiBlich schmunzeln.

Quck an, wie ein kleiner Schwarzer Faden treten sie

1n Aktion und verhalten sich relativ wie eine Gras-
‘

wurzel, sie sind einfach nicht kleiner zu kriegen;

und wer uns dann akzeptien oder gut findet, wird

emgeladen ins Libertéire Forum . . .

‘

Vielleicht hat Horst Blume ein gutes (neben dem 3

bésen natiirlich) Zeichen gesetzt, und wir streiten

uns hoffentlich konstruktiv.
'

I
Jokel Schiffelholz, Berlin-21 .



Wir suchen immer wieder verborgene Talents:

Zeichner —

Fotografen
— Maler ffir Postkarten und

Poster, Fotoserien, Gemélden, Kalender, Leute die

schreiben: Bficher, Gedichtbfinde und Comics.

Junge ausgeflippte Mode selbst entwerfen, wir ver-g
kaufen sie in unseren eigenen Léden. Ihr ké‘mntf ;

haupt- und freiberuflich bei uns arbeiten. Je.tzt seid‘
ihr dran, was zu zcigen, wir haben die Anzexge aus-

gearbeitet. Fiir eingesandte Arbeiten Rfickporto
beilegen

— bitte keine Originale
— Kontakt: Verlag

Kronbach-Mazzarella, PF, 7173 Mainhardr

,- 1' Bewegung. Termin:10.—19.Juli

5. lntemationales Sommertheaterseminar — Inte-
grierte Workshops zu: Zirkustcchnikcn, Clowncric
und Fool, Rhythmik, Tanz und Bcwegung, unsicht- v

;
bares StraBentheater und Aktionstheatcr, armes

V

: Theater, theatralischcr Ausdruck und Slimme und

1987; Ham Ler-
é bach, Bergisch Gladbach; 10 Tage: 400.— DM incl.'

Verpflegung und Unterbringung. Infos bei: Jeanine
de Heus, Europiz’ische Akademie Lerbach, 5060 Ber-
gisch-Gladbach 2, Tel. 0220281021.

Das Sozialistische Biro will scinen Arbeiter—Solidar-
Mrs-Fonds ausweitén und fordert zu Spenden auf:

: ”G°gcnwéinig sind es Auscinandersetzungen b0!

BMW in Berlin. Zanker in Tfibingen, bei BASF
'

und Bayer die finanziell unterstfitzt werden. Kon—

lakt: ASoF, express-Red; BIeichstr.5/7, 6050 Offen-
bach; Bank fiir Gemeinwirtschaft, BLZ 672 101 I 1 v

Ktonr. I084 I99 900.



ALTE AUSGABEN DES SF:

egrf‘fiu'cn Abonnentcn odcr Intercs§icrtcn die Ge-

re biql
cttzu gcben, eincn bcsscrcn Einblick in unse-

gendh
tcrlge Arbcit

eu bckommcn, machcn wir fol-

uns eCiS Angcbot: Fur 4 alt; Ausgaben schickt ihr

rnarkenen
10.-DM Schein, Uberweisung oder Brief-

SCllrcilft): Welche Nummcrn ihr habcn wollt,

die I l

1hr dabcr. Zur bessercn Orientierung hicr

Anmn isltsangabennzusiitzlich
haben wir cinc mit

ncuccr ungen, Register, Vorwort, Rczension und

MERm Lay Out versehcne NOSTALGIENUM-

a“: d
(cbenfalls 10.-) zusammcngcstcllt, dic Textc

Cnthqcn vergriffcnen crstcn 13 Nummcrn (0—12)

Nr 121.
Einzcln mcht mehr liefcrbar: Nr. 0—13,

- nur noch wenigc Restcxcmplarc!

:“Hi (94 Scitcu)
,

““330:.(‘Entrnpim Apnkulynsc und Si-fiunulcn-

mrn * (‘- {elimincr
NA'l O-btmnnunktnuul Llcn Fri-

llilW’ihll It'll-5c
nut U-Buute

-

l ‘A l O-l’lunc * hurt)-

Piltl“1v 7'01: knll‘
it Antiputlugogm coutru Lihcrturc

\yim‘fiéftl
*

(xctsell-Diskussmn
* Dus letztc Inter-

lilnuc 1;}; Allguslln Silllcl'l)":
+ l‘tlmhcsprcchung Die

”Uri * Kl‘llln'ung
fir Anulrul (In ”Annrchu-Femnnsun-

rml-t an den ()kolIhcrturun u.v.;|.m.

Mil-€104 Sciten)

:lhullurnummcr'.‘
* FLl-Trcl‘lcu (Littler)

* Auto—

_( .icrungsdebnllc * lntcrvruw mu A. Gurz *

I:run-Mann-Muschinc * ankcr * Piitlngugikais-

kusnmn * F. Furrcr * Anti-Kriegs-Muscum. cin In-

“f':"1k‘\\' * Eumpnwnhlnucllschlug
* Migrus-Oppo-

\Itmn ‘k l’rujektcumssc t Suuchy: Mcxiku * Rci»

mcrs: Oskzir Knnchl it Fuschismus—Antifnschisums

*iS.(icscll-Diskussiun
* Onmri * Lilmrliirc Cu-

Inlcs * Vunctlig Vcrunstullungsplzln * n,v.:L

N171“: (M Suilcn)
* VCucdigJSerichtu (5 Tcilu) * Feminismus untl

Anurchixmus (\’urtrng nus Vcncdig) * I984 = Die

Ware (.1, (‘lurk-Vortrug nus chcdig) * Zur Wontlc

* l\\'l7-Kritik 9: Kolunihicn/Sclhstverwzlllung *

“‘A[umxniillpriulcru
* Buko-Bericht * Oskur Mi

(.Iml' * >~l§ukuninlnitm — Erinncrungcn Von Fritz

M‘hcrcr * Nuchrul’ lull 0110 Reimcrs 1* Smwnsscr-

PHVL‘B * Luzu.

Nr,l7: (M ScilL‘nl
* :\—57cne fir 1mluslrinlislnus-Kritik.Tcil l (

\‘Un Alvin 'l‘ol'l‘lcr) * Soziuistuut mlcr Mm‘klunzu‘chic

* Bunkchim Nuiur- und limlutiunsvcrstéindnis *

M-Ullxclu‘nrcchlc it (‘hilc-Witlurslundslugc ’1 Pucrlu

RICH Lumlhewmmgun 4r Angst tics Burgers vor

\lL‘lllI\llill'Clll,\lllll\((115218 Vicjus) * nNiihrlmdcnl‘or-

7‘1“”111“ Ncnnuzis * Spurcn llCr lficsicgtcn (Rczr) *

/.uitxchriltmixchnu*1L\'.2Lm.

:{illxilhl Swen) tKulturnunnnell .

”llnllfitimlnn
[clinlter tutuler ngledicnwclt *‘Vltlc-

”mun * Llrllllltinmlcr .wutfl‘k Wnlcr‘tlte Vcrcmnuh-

Dunn” * ‘DK‘I
(earl ElllSlL‘lll'. nntjcmcr

Rode lllllcl"

”illumnl. ‘1 :IS untlcrc Amcnku (l-ilnle'vr
Jenn V1110

’l'wltcrntifiiir),
*

Strut
um LlCll ClNlI—Nuchluii

*

lur * H“
k

11:“ ~\lx'i; \ cr\\'crtttng\"un l’ulltikluntl
l\ul-

"\‘Sicn firsthztlls‘kultur: Raise In ll’lSCllC lxnustc *

k (I'LL AI'N. »\’ulk.slr0nt«). u.\'.:1.m.

Anszltz

Ml"): m4 Scilcn)

:hi‘lillllihien in .Griechcnlund
fr Entstchungfgc-

Thev ertr‘l A‘SQk
* Runs nus Ller NAIO.’ *

Ill; da“ l” ‘Clncn‘lihcrtnren Kommunullsnnls *1 Kri-

Kll'utf [fuller-1 IlC‘S'Cn
* BTX it 'RtflSC in

lrlSCllC

\Ch‘li Yk‘. lctlr...
* l;mstclluug

dcr ZCllSCllrlflunAll-

fink; t'
*

lxrltik (lcr {subkultur (Punk und Okuh-

mum minimhlsmus-und
Mysuk * Urzichcr Korn-

Mr 14
. .) * Frauen Hitler FAUD l‘)l‘)—'l‘)33

* Arr

t MIC”“nlfimlls * >»I.|cl>c und Anurclncu

:r'sllilm Scitcn)

lln:l ’l‘UNA
l 0—Knngrcil

* .‘vliltluristcrung (ler USA

llh *"l?5R
* Hrucli nntden GRUNEN

* Surcltuz-

'xlm [Lnruhen 1n Spunicn * Interview
nut (.lnru

L. ,l‘vjn‘m” (l) * Dcutschcr Koloniulismus * Bur-
." _

AmhrUl)Oll)glCElll\'l|lZ * i’oslmudcrnc i: DIS-

“l““mflcil ClC.

SE13]: ‘3" Anarcho-Szcne {I Kritik an den GRU—

A V0und Sc‘lbstkritik ‘t‘z Glotz’ Hegemonicmodcll

mil CIBO Wicdcr men 1? Staatskritik 127 Interview

lam an} Thalmann (II) x} Muicrcs Librcs fir

g, ibmh‘v‘lln
- das Buch - dcr Film t? Franz Jung

is :nflnans?
rfr Antiscmitismus in der Linken fr

‘

55'0” u.a.: Bookchins Kommunalismus ctc.

Nr. 22: ‘A’ Tschernobyl und die Asylanten 1‘! Links

und Ausléinderpolitik 1’): Das Umbauprog‘ramm der

GRUNEN it Offener Brief dcr radikalen AKW-

Gegncr fr Appelscha-Treffen i? Kollektivierung in

Aragon ‘z‘r Krise und

Federico Garcia Lorca fr Georg Janthur’s Bilder

(Vicrfarb-Mitteldruck)frUnbekannte
Marut/Tra-

ven Stories 1‘: Die Exilliteraturreihe bei Fischer 3’}

Erich Miihsam (DDR) fr Anarchismus und Anti-

piidagogik if! Gotteslésterungsproch fr Bookchin-

Diskussion etc.

lmann
-— Flucht aus Paris 1940

Arnoldshain fl Soziale Bewe-

gung
—- Libertine Tage i‘r Wuppertaler Hfiuser—

kampf fr Totalverwcigerer 1} Den Knast cnt-tabui-

sicrcn 3’: VOBO 1987 1’1! 13in in Berlin — >>Asylan-

tcnbchandlung<< fir Wahlnachschlag: UngiiLtiG,

Trude Unruh und die Geistcrfahrcr ‘k Stefan

Schlitz: Kfinstlcr und Gesellschaft ‘fi Hans Litton —

eine >>verhesserte<< Fassung? fl Karl Ottcn — ex-

pressionistische Wurzeln if Libertéire in Ungarn i?

SMOT-Mitglieder freigelassen, Telcfoninterview sir

US-Basen in Grbnland, Rezensionen, Zeitschrif—

Nr. 24: 3? Clara Tha

a? Anarchoscminar

tenschau etc.

Perspektiven der CNT heute \i‘r
‘

Nr. 23: if FLI-Herbsttrcffen 1’3 Libertfire Zentrcn ‘2

Versuch ciner Ncubestimmung autonomer, antiim

perialistischer Politik (RAF—Kritik) ‘A' Spassgucrril
la fr A—Kongrel] in Australien fir Quo vadis — chi

na? 1'} Totalverwcigerer fr Die 1.NSDAP-Grupp
des Ruhrgebiets einc Abspaltung aus dcr FAUD? if

Spanienfilme und deren politischcr Standort 1}

1293 fr Kesseltrcibcn fr Neokonscrvatismus -

an

Beispicl Spéths {1' Robert Reitzel — Der arme Teu

fel xi: Libertarians/Frcenetwork-Diskussion etc.

Rficktitelbild: Georg Janthur — Kreuzberg Hinter-
I

h_of,
Ol/Nessel 85 x140 cm
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